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Die elektrischen Betriebsmittel fur die Hochofenbeschickung.
Von Ingenieur C. S c l i i e b e l e r ,  D usseldorf.

(Niichdruck Yerboten.)

I | i e  verschiedenen System e der Hochofen- 
b esch ickung— V ertikalaufzug,Schragaufzug  

mit F orderhunt, Schragaufzug mit P lattform - 
w agen fiir au fgesetzte  Schnabelkipper zur E nt- 
leerung in einen drelibaren A ufgabetrichter nach 
System  Dr. N e u m a r k  - T iim m le r ,*  Schriig- 
aufzug fiir hangende Begichtungskiibel mit senk- 
barem Boden, System  S t a h l e r  und B e n r a t h ,  
ferner die Trichterdrehwerke und G ichtglocken- 
winden —  haben die E ntw icklung besonderer elek
trischer B etriebsm ittel g eze itig t , die nach A rt 
der Beschickung und des Strom system s von- 
einander abweichen und auf Grund zahlreicher  
neuerer Ausftihrungen nachstehend beschrieben  
werden sollen.

Fiir H ochofenaufziige sind folgende allgeinein  
g iiltige  Gesichtspunkte zu beriicksichtigen: Es
is t doppeltrumig zu fordern oder durch ein 
G egengew icht die tote L ast und die halbe m itt- 
lere N u tzlast auszugleichen, denn es wiirden sich  
bei unausgeglichener Forderung sehr groBe, das 
N etz stark  schwankend belastende Motoren und 
schw ierige V erliilltnisse fiir die Steuerung er- 
geben. D agegen empfielilt es sich, im Interesse  
einer w eitgehenden R eserve bei doppeltriimigen  
Aufzugen m it kleinen T otlasten  die W inden fiir 
schnelles Umkuppeln auf eintriim igen N otbetrieb  
einzurichten. Um bei letzterem  eine allzugrofie  
U eberlastung der Motoren zu verm eiden, sind 
die Forderlasten herabzusetzen, w eil eine Y er- 
minderung der Ffirdergeschw indigkeit aus kon- 
struktiven Griinden unzweckmitfiig ist.

D ie R iicksicht auf eine m oglichst grofie Re- 
serve bat ferner dazu gefiihrt, ste ts  zw ei Mo
toren aufzustellen , die so bemessen sind, daB 
einer allęiu entw eder immer den normalen Forder- 
betrieb bew illtigt oder aber bei eventuellem  Schad-> 
haftwerden des anderen einen N otbetrieb mit 
herabgesetzten  Forderlasten aufrecht erhalten  
kann. D a die G ichtaufzugswinden zum eist in 
einem Hiiuschen auf der H iittensolile und nicht
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auf dem G ichtplateau A ufstellung finden und 
deshalb einer Yerstaubung nicht au sgesetzt sind, 
kommen offene M otoren zur Verwendung, die 
fur forcierten , interm ittierenden B etrieb be
messen werden.

E s sollen nun zuniichst die elektrischen Be- 
tri ebsmi tte l fiir G le ic h s t r o m  beschrieben w erden.

V ertikalaufziige uud Schragaufziige mit Forder
hunt erfordern folgende A usrustung: D ie Mo
toren erhalten H auptstrom w icklung, und wenn  
w eitgehende E ntlastung unter etw a x/s des V oll- 
last-D rehm om entes ein tritt, sow ie bei eintriimigem  
N otbetrieb Compoundwicklung. B ei le tzterer  
bleibt jedoch die H auptstrom -Charakteristik mog
lichst erhalten, und die zusatzliche NebenschluB- 
spule w ird so bem essen, daB der Motor un- 
belastet etw a die doppelte Tourenzahl annimmt. 
B ei Ftirderleistungen bis etw a 60 bis 70 P . S. 
empfielilt es sich, den normalen B etrieb mit 
einem Motor allein durchzufiihren; der zw eite  
Motor bildet vo lle  R eserve. D er Steuerapparat 
wird durch einen Um schalter mit Handgriff ent
w eder auf den einen oder den anderen Motor 
gesch altet. B ei L eistungen iiber 60 bis 70 P .S .  
treten  die V orteile  der Serien-Parallelschaltung  
zw eier Motoren gegeniiber der reinen W ider- 
standsschaltung eines einzigen Motors inehr in 
Erscheinung. S ie bestehen darin, daB beim An- 
lassen Strom gespart und bis zur halben Ge- 
schw indigkeit die halbe E nergie gebraucht wird. 
B ei Serien-Parallelschaltung ordnet man fiir den 
Notbetrieb einen Um schalter an, mit dem ein 
jeder der beiden Motoren abgeschaltet werden  
kann, wobei der andere allein  in reiner W ider- 
standsschaltung arbeitet.

D ie Steuerung erfolgt von Hand nach dem 
T eufenzeiger, bezw . fiir die le tz te  Tour nach 
einem an der Trommel und dem Bremsband der 
Notbrem se angebrachten Strich. F ahrt der Ma- 
schin ist iiber die E ntleerungslage h inaus, so 
unterbricht ein Endausschalter se lb stta tig  den 
Strom , und der Forderapparat kommt nach einem 
von der G eschw indigkeit d e r , in B ew egung be-

1



978 Stahl und Eisen. Die elektrischen B ełriebsm ittel fU r die Ilochofenbeschickung. 28. Jahrg. Nr. 28.

iindlichen Massen abhangigen N aclilaufw eg zum  
Stillstand.

B ei dem Umbau von D am pfaufziigen fiir 
elektrischen Betrieb steht. zum eist nur ein kleiner 
N aclilaufw eg zur Verfiigui]g. E s nniB dalier die 
Fordergescliw indigkeit am Ende der Balm ver- 
ringert werden, damit die W indę nach erfolgter  
Endausschaltung schneller zum Stillstand kommt. 
D ieV errin gerung der G eschw indigkeit wird unter 
Beibehaltung der H andsteuerung durch folgende  
Sicherheits-Endausschaltung erzw ungen. W enn  
der M aschinist auf dem letzteu  T eil des Hubes 
nicht langsam  fahrt, kommt der Forderapparat 
noch vor dem Erreichen der E ntleerungslage

dagegen kann der ganze Hub ohne Unterbrechung  
zuriickgelegt. werden, und das S tillsetzen  erfolgt 
erst bei U eberschreiten der E ntleerungslage durch 
den zw eiten  Endausschalter. D ie S icherheits- 
Endausschaltung b ietet som it gegeniiber der ein- 
fachen Endausschaltung den Y orteil einer groBeren  
B etriebssicherheit, w eil der M aschinist gezw ungen  
w ird, langsam einzufahren und bei Unaufmerk- 
sam keit einen Z eitverlust hat. D ie beiden End
ausschalter werden in einen einzigen Apparat 
mit verschiedenen H ebelstellnngen fiir die beiden 
A usschaltungen zusam mengebaut. Abbildung 1 
z e ig t den Endausschalter, Abbild. 2 den selbst- 
tiltigen  G eschw indigkeitsschalter, der ais elektro-

zum Stillstand, es w ird also gewisserinaBen der 
N aclilaufw eg fiir die groBe Fordergeschw indig- 
k eit in den N utzhub zuriickverlegt. Zu diesem 
Zwecke betiltigt die W anderm utter des Teufen- 
zeigers zw ei Endausschalter hintereinander. D er 
erste wird auf den letzten  4 bis 5 m der Balm  
offen gehalten, unterbrieht aber den Strom kreis 
nur, wenn ein parallel zu ihm liegender, von  
der Fordergescliw indigkeit abhangiger Schalter 
sich selbsttatig  bei U eberschreiten von etw a der 
H alfte  bis ein D ritte l der vollen G eschwindigkeit 
offnet. Y ergifit der M aschinist, vor Erreichen 
dieser letzten  B ahnstrecke die G eschwindigkeit 
auf die am G eschw indigkeitsschalter eingestellte  
GrSBe zu ermaBigen, so findet eine vorzeitige  
Strom unterbrechung sta tt, und er is t genotigt, 
den K ontroller nach „aus“ zu schalten und von 
neuem mit dem A nlassen zu beginnen. B ei 
rech tzeitiger Yerminderung der G escliw indigkeit

m agnetischer Schalter ausgebildet is t und dessen  
Spule an den Ankerklemmen lieg t. E s w ird also 
die mit der Tourenzahl wachsende elektro- 
m otorische K raft des Ankers zum A uslosen  
benutzt.

Bei sehr schnellfahrenden A ufzugen mit mehr 
ais 2 m G eschw indigkeit i. d. Sekunde is t eine 
Y erringerung der M assenwirkung der M otor- 
anker zu erstreben, um die vo lle  Forder- 
geschw indigkeit auf einem m oglichst groBen T eil 
des Hubes auszunutzen. D ie A nkerscliwung- 
momente zw eier Motoren von der lialben L eistung  
sind zum eist erheblich k leiner ais diejenigen  
eines einzigen M otors von der vollen  L eistung. 
D ies spricht zugunsten des Serien-Parallelbetriebes.

W ich tiger  noch is t  die B enutzung einer 
St.euerung, m ittels dereń man die G eschw indig
k eit schnell vermindern kann. D ies laBt sich  
mit einem einfaclien K ontroller, der lediglich die
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W iderstande yorschaltet und darnit das D reli- 
moment verm indert, nicht sclm ell genug erreichen, 
denn es muB die A nkerzugkraft umgedreht, d. h. 
gebrem st werden. D er norntale B rem skontroller 
gesta tte t zw ar das Abbremsen der lebendigen  
K rilfte, indem er den Anker vom N etz abschaltet 
und auf W iderstande kurzscblieB t, erfordert 
jedoch bei Hubbetrieben eine groBe Geschicklich- 
keit des H aschinisten, w eil es leicht vorkoinmen 
kann, daB der Forderapparat nocli vor dem Er- 
reiclien der E ntleerungslage von der A ufw arts- 
bewegung durch einen Moment der Ruhelage 
hindurch sich nach abwilrts bew egt. Deshalb  
verw endet man fiir sehr schnellfahrende A ufziige 
eine Sondersteuerung, die ais Grenzbremsschal- 
tung bezciclinet wird, w eil sie am Ende der 
Bahn die G eschwindigkeit abbremst. D er Grenz- 
bremskontroller drosselt beim Zuriickdrehen nicht 
nur die Spannung, sondern schaltet auch einen 
W iderstand parallel zum A nker und bew irkt 
damit wiihrend der Y erzogerung die Umkehr des 
A nkerstrom es, also eine Brem sung. Ist die 
kleinste Tourenzahl auf der ersten K ontroller- 
stellung erreicht, so erhalt der Anker wieder 
die fruhere Strom richtung und iibt volles Dreh- 
moment im Hubsinne aus. D er Grenzbrems- 
kontroller macht also den A ufzug sehr steuer- 
fahig und ist in Verbindung mit der S icherheits- 
Endausschaltung geeignet, die A usnutzungsfahig- 
keit und B etriebssicherheit schnellfahrender Auf- 
ziige w esentlich zu erhohen.

Die Grenzbremsschaltung b esitzt wreiter den 
Y orteil, daB die D rosśelung.-der Tourenzahl des 
Motors durch variable B elastung desselben be- 
deutend w eniger beeinfluBt w ird, a is bei der 
normalen W iderstandsschaltung. NebenschluB- 
inotore ergeben bei Grenzbrem sschaltung fur 
verschiedene Forderlasten beinahe gleiche Nach- 
laufwege. Deshalb is t der G renzbrem skontroller 
auch fur solclie A ufziige angew endet worden, 
bei denen es nicht nur auf einen kleinen, sondern 
auch gleichm afiigen N achlaufw eg ankommt, so 
z. B . fiir die Schragaufziige nach System  
Dr. Neumark-Tiimmler mit P lattforinw agen und 
Sclmabelkippern, die in einen drehbaren Aufgabe- 
trichter entleeren.

Das yo llige  S tillsetzen  in immer gleicher  
Hohenlage kann bei den fur H ochofenaufziige 
in B etracht kommenden grofien Gescliwindig- 
keiten nur von Hand ausgeftihrt werden. D ie 
Erfalirung hat g eze ig t, daB selbst die unten be- 
sprochene L eo n a r d -S c h a ltu n g , bei w elcher die 
G eschw indigkeitsregulierung am w enigsten  yon 
der B elastung beeinfluBt w ird, ein selb stta tig  
genaues E infahren in immer gleiche L age nicht 
gesta ttet. Deshalb is t die A utom atik auf die 
Anwendung der oben erwahnten V orrichtungen  
zur Verminderung der G esclnvindigkeit und das 
Stillsetzen  nach U eberschreiten der E ntleerungs
lage zu beschranken.

B ei don bisher behandolten A ufziigen wird  
in keiner L age des Fordergefafles E nergie frei. 
D ie Schragaufziige System  Stahler und Benrath  
fiir hangende B egichtungskiibel m it senkbarem  
Boden ergeben insofern andere B etriebsverhalt- 
nisse, ais beiin U ebergang des Kiibels von der 
Schragbahn in die H orizontale das Drehmoment 
an der M otorw elle allmahlicli abnimmt und beim 
A bsetzen auf die Gicht stark  n egativ  wird. 
Dam it der Kiibel beim Y erlassen der Schrag
bahn nicht ins Pendeln gerat und dadurch das 
A bsetzen  erschw ert, muB gebrem st werden. D ie 
Handbremsung erfordert bei den fortwahrend  
w echselnden Zugkraften eine grofie G eschick- 
lichkeit des M aschinisten; deshalb w ird neuer- 
dings eine selb stta tige elektrische Brem sung vom 
T eufenzeiger aus bew irkt. D ie W anderm utter 
b etatigt beim U ebergang des Kiibels in die 
H orizontale eine Schaltw alze und erregt dadurch 
den sonst auf der Sclirilgbahn leer laufenden 
Reserveruotor, dessen Anker ais Dynamo auf 
einen W iderstand kurzgeschlossen  is t . Durch R e- 
gulierung des F eldstroines kann man nicht nur 
die freiwerdende E nergie abbremsen, sondern 
auch den autom atisch yorgeschalteten  AnlaB- 
w iderstanden des Forderm otors geniigend Strom  
zufiihren, um die gew iinschte G eschw indigkeits- 
yerminderung zu erreichen. D ie Motoren er
halten bei diesem System  N ebenschluBw icklung, 
so daB die Schaltw alze sich bei den kleinen  
Feldstrom en gedrangt baut und, w ie Abbild. 5 
ze ig t, beąuem am T eufenzeiger durch ein Zalm- 
segm ent b eta tig t werden kann. Beim D efekt- 
werden eines M otors wird die Autoinatik ab- 
gesch altet und von Hand gebrem st.

Es is t  zu beachten, daB b ei allen selb stta tig  
gesteuerten  A ntrieben eine elektrische Brem sung  
vorteilhafter V erwendung flndet, ais eine mecha- 
nische, w eil let.ztere dem V erschleifi unterworfen  
is t und standiger W artung bedarf, wenn nicht 
die Autom atik versagen so li, wahrend bei der 
ersteren die freiwerdende E nergie in den W ider- 
standen ohne A bnutzung in W arm eu in gesetzt wird.

U eber die konstruktiye Durchbildung der 
ełektrischen Steucrapparate sei folgendes be- 
merkt. An S te lle  des den M otorstrom direkt 
schaltenden Starkstrom kontrollers tr itt  neuerdings 
immer mehr die indirekte H ilfsstrom schaltung  
mit elektrom agnetischen Schaltern, die sogenannte  
S c h U t z e s t e u e r u n g .  S ie b letet den Y orteil 
eines sehr geringen V erschleiBes. B ei direkter  
Schaltung muB man einen R eseryekontroller von  
yornherein uinscbaltbar aufstellen, um beim Schad- 
haftwerden eines Kont.rollerteiles B etriebsstorun- 
gen zu yerm eiden. D ie Schiitzesteuerung er
fordert zur R eserve nur ein Schiitz, nicht aber 
einen K ontroller, w eil d ieser bei den zu schal
tenden kleinen SpulenstrSmen von etw a 1 Amp. 
auch in jahrelangem  B etrieb kaum abnutzt. D ie 
Schutze yerschleiBen bedeutend w eniger ais die
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K ontakte der Starkstrom kontroller, w eil sie  
augenblicklich und in vo ller  Kontaktflacbe ein- 
und aussclialten. W ie Abbild. 3 ze ig t, werden 
sie frei zugiinglich aufgehangt und sind in ihrer 
W irkungsw eise wahrend des B etriebes bequem 
zu kontrollieren. D a an dem Schiitzekontroller 
nur minimale Funken auftreten, kann derselbe 
langsam  und schleichend z. B . vom T eufenzeiger  
aus bew egt werden, willtrend der direkt schal-

Man hat bei Hochofenaufziigen ofters L e o n a r d -  
sclialtung angew endet, wenn es sich darum han- 
delte, grofiere L eistungen zu steuern, oder wenn  
eine selbsttiitige G eschwindigkeitsverm inderung  
bei wechselnden und negativfcn B elastungen des 
M otors ausgefiihrt werden muBte. D ie Leonard- 
Schaltung besteht bekanntlicli darin, daB der 
Forderm otor nicht unm ittelbar vom N etz  aus 
gespeist wird, sondern eine eigene Dynamo er-

Abbildung 8. Schutzesteuerung.

tende K ontroller bei schleichender B ew egung  
verschm oren w urde. W erden bei kleinen Motor- 
leistungen m it R iicksicht auf den hoheren P reis  
einer vollstiindigen Schutzesteuerung Starkstrom 
kontroller angew endet, so benutzt man doch 
ste ts  fiir die Endausschaltung ein Sclrntz, dessen 
Spulenstrom kreis durch die am T eufenzeiger an- 
gebrachten H ilfsstrom -E ndsclialter (Abbildung 1) 
unterbrochen wird. Auch die K ontakte des zur 
Sicherheits-E ndausschaltung erforderlichen Ge- 
scliw indigkeitsschalters nach Abbild. 2 schalten  
den Spulenstrom kreis.

hąlt, die durch einen am N etz hiingenden Motor 
angetrieben wird. Das A nlassen des Fijrder- 
motors erfolgt in der W eise, daB das N eben- 
schluBfeld der AnlaBdynamo m ittels des Steuer- 
apparates von N uli aus bis zur vollen  Stiirke  
erregt und zw ecks Uinkehrung der Forder- 
bew egung um gekehrt w ird. E s w'urde schon  
oben der V orteil der Leonard-Schaltung erwilhnt, 
daB die Tourenzahl des Fijrdermotors unabhiingig  
von der B elastung in weiten Grenzen regulierbar  
is t. Der St.euerapparat bleibt selbst fiir groBe 
Forderleistungen klein und handlich, w eil die zu
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steuernde Feldstrom starke der AnlaBdynamo 
noch nicht 5 rH . von der Forderleistung betragt. 
Dera stelien aber folgende N achteile gegeniiber: 
D ie A nlagekosten sind hohe, um so inehr, ais 
man bei dem w ichtigen G ichtaufzugsbetrieb uu- 
bedingt ein kom plettes A nlaBm aschinenaggregat, 
bestehend aus Motor und Dynamo, ais R eserve  
aufstelleu muB. D er Umforraer lttuft dauenul 
durch und verbraucht auch in den Forderpausen  
etw a 15 bis 2 0°/o  an L eerlaufsenergie. Die 
F olgę  ist also trotz einer Ersparnis beim An- 
lassen gegeniiber der W iderstandschaltung ein 
nicht unwesentlich groBerer Energieverbrauch.

Durch die oben beschriebenen neueren M ittel 
der Grenzbremsschaltung unter B enutzung eines 
zum Anker parallel geschalteten  W iderstands 
und der Bremsung durch den R eservem otor kann 
man in Verbimlung m it der Schiitzesteuerung  
praktisch dasselbe erreichen w ie bei der Leonard- 
schaltung, nur mit geringeren A nlage- und Stroin- 
kosten. L etztere wird erst fiir L eistungen iiber 
etw a 200  P . S., die aber beim H ochofen-A ufzugs- 
betrieb kaum vorkommen, rationell.

E s sollen nunmehr die elektrischen Aus- 
riistungen der H ochofenaufziige fiir D r e h s t r o m  
beschrieben werden. Serien-Parallelschaltung is t  
bei Drehstrom nicht moglich. Es arbeitet daher 
immer nur ein Motor, wiUirend der zw eite  eine 
volle R eserve bildet und durch einen Umschalter 
schnell in Betrieb genommen werden kann. 
Eine Grenzbremsschaltung litBt sich ebenfalls 
nicht ausfiihren, dagegen wird die Sicherheits- 
Endausschaltung auch fiir Drehstrom  angew endet, 
nur mit dem Unterschiede, daB der Geschwindig- 
keitśschalter nicht ais elektrom agnetischerSchalter  
in A bhilngigkeit von der elektroraotorischen K raft 
des A nkers, sondern ais Z entrifugalschalter un- 
m ittelbar von der A nkertourenzahl beeiniliiBt 
wird. D er R eservem otor laBt sich auch bei 
Drehstrom zum Bremsen benutzen, indem man 
ihm ein umgekehrtes D rehfeld g ibt, w ie dem 
Fordermotor. Selbst bei durchziehendem, die 
"W inde antreibendem Forderkiibel erreicht man 
durch R egulierung der W iderstande im Motor- 
stromkreis des bremsend wirkenden M otors, daB 
die W iderstande des Fordennotors geniigend  
Strom aufnehmen, um die gew iinschte Geschwin- 
digkeitsverm inderungherbeizufiihren. D iese Schal- 
tung ersetzt also bei Drehstrom  die Leonard- 
schaltung.

D ie Steuerung erfo lgt bei Drehstrom  mit 
K ohlensteuerschaltern, die sich auch bei for- 
ciertestem  B etrieb durch geringen VerschleiB  
auszeichnen. D ie Endaussclialtung w ird bei 
groBeren L eistungen indirekt durch W echsel- 
strom schiitze bewirkt. Fiir L eistungen iiber etw a  
100 P .S .,  insbesondere bei den A ufziigen nach 
System  Stahler und Benrath mit selbsttatiger  
R egulierung der G eschw indigkeit vom Teufen- 
zeiger aus, empfielilt es sich, unter Umstanden

sta tt der K ohlensteuerschalter die gesam te 
Steuerung mit Schiitzen zu bew irken, die dann 
zweckm aBig m it G leichstrom  erregt werden. 
Hierfiir steht liauflg neben dem D rehstrom -K raft- 
netz ein G leich strom -L ich tnetz mit niedriger  
Spannung zur Y erfugung. Ist dies nicht der 
F ali, so muB ein besonderer kleiner Umformer 
von etw a l K W . au fgestellt werden.

D ie elektrisehe A usriistung der Gichtaufziige 
wird vervollstandigt durch die zum Oeffnen der 
M auoverierbremsen dienenden — w ie die le tz-  
teren doppelt vorhandenen — Brem sliifter, die 
bei Gleichstrom  ais Zugm agnete, bei Drehstrom  
ais Brem sliiftm otore durchgebildet sind und so- 
fort bei Strom unterbreclm ng die B rem sgew ichte  
fallen lassen, jedoch zw ecks stoBfreier W irkung  
durch eine Dampfung das allzu schnelle F est-  
zielien der Brem se verhiiten rniissen. D ie Schalt- 
anlage erhalt auBer dom Schalthebel und den 
Sicherungen sow ie dera Anipśrem eter und V o lt- 
m eter einen autoraatischen 31axiinalausschalter.

W ie  bei den A ufziigen ze ig t der elektrisehe  
Antrieb auch bei den G i c h t g l o c k e n w i n d e n  
sow ie insbesondere bei den T r i c h t e r d r e h -  
w e r k e n  seine W irtschaftlichkeit und leiehte  
A npassungsfahigkeit an die E igenart der B e- 
triebsverhaltnisse. D ie Motoren dieser A ntriebe 
werden fiir interm ittierenden B etrieb bemessen  
und vollstandig  gekapselt, da sie auf der Gicht 
in Hauschen A ufstellung flnden, die nicht staub- 
frei gehalten  werden kijnnen.

B ei den T r i c h t e r d r e h w e r k e n  kommt die 
von den B row n-H oisting-A ufziigen  her bekannte, 
schw erfallige, inechanische U ebertragung vom 
A ufzug zum D rehwerk in F ortfa ll. D as Dreh- 
w erk erhalt seinen eigenen M otor, der se lb stta tig  
angelassen und w ieder st illg e se tz t w ird. Jeder 
Forderwagen schlieBt durch die W ander- 
m utter des T eu fenzeigers fiir w en ige Sekunden  
einen H ebelschalter in der Bauart nach A bbil
dung 1 und damit den M otorstrom kreis. D as 
Oeftnen desselben erfo lgt, bevor der Forderw agen  
oben angelangt ist, durch einen mit dem D reh
w erk gekuppelten W alzenschalter , der sich dauerud 
in einer R ichtung dreht und genau eine Um- 
drehung macht, wenn der T ricliter sich einmal 
gedreht hat. D ieser in Abbildung 4 links dar- 
geste llte  W alzenschalter tragt auf seinem Um- 
fang K ontaktreihen m it ebensoviel strom leitenden, 
durch L uftzw ischenrauine voneinander getrennten  
Segm enten, ais W inkeldrehungen fiir eine vo lle  
Umdrehung des T richters ausgefiihrt werden 
sollen. L iegen  z. B . in einer Reihe v ier und 
in einer anderen ftinf K ontaktsegm ente, so ent- 
leeren sich bei E inschaltung der ersten  v ier, 
der letzteren  fiinf Forderw agen auf eine vo lle  
T richterdreliung. Durch einen in Abbildung 4 
reclits dargestellten  T eilungsw ahler kann man 
vom W indenhaus des G ichtaufzuges aus die An- 
zahl der D rehungcn einstellen .
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Bei Y erteilungstrichtern mit Schuttrinne ge- 
niigt zum eist ein einziger D rebwinkel von 90 °. 
D ie Steuerung wird dann zw eekm aBig so ein- 
gerichtct, daB zw eim al hintereinander in den 
gleichen v ier Punkten des Trichterkreises ge- 
halten wird, und die H altestellen  der nachsten  
zw ei T richterkreise um 45  0 in der P base ver- 
sclioben sind.

A ufgabetricliter nach System  D r. Neumark- 
Tiimmler, w elche einen ganzen G ichtsatz auf- 
nehmen, miissen auf etw a acht bis zehn verschiedene 
Drelrwinkel e in gestellt werden konnen. D er Ma
schin ist s te llt  hierbei die Kurbel des kontroller- 
form ig gebauten Teilungswśihlers nach dem auf 
der D eckplatte angebrachten Zifferblatt ein. D ies

is t  der einzige Handgriff, der auszufuhren ist, 
und er erfolgt auch nur beim W echseln der 
T eilung, nicht etw a bei jeder Forderung. A lles  
iibrige geh t selbsttatig  vor sich.

M it R iicksicht auf die schleichende B ew egung  
des D rehw erkschalters muB fiir Trichterdreh- 
w erke Schiitzesteuerung angew endet werden. 
E s fiihren also alle selbsttatig- bew egten T eile  
H ilfsstrom  von nur etw a 1 Amp., so dafl der 
VerschleiB minimal is t. B ei den Y erteilungs
trichtern mit Schuttrinne is t  eine Bremsung 
w egen der groBen D reliw inkel nicht erforderlich. 
D er D rehw erkschalter kann mit so v iel Luftraum  
zw ischen den aufeinanderfolgenden Segm enten  
ausgefiihrt werden, daB das Triebwerk ungebremst 
auslaufen kann. D ie N aclilaufw ege sind auch 
bei den zur V erwendung koinmenden Hauptstrom - 
motoren kaum veranderlich, w eil zum Drehen 
des leeren T richters stets die g leiche A rbeits- 
le istung erforderlich is t . Um die Steuerung

m oglichst zu yereinfachen, wird der Motor bei 
ldeineren L eistungen mit etwTa dem doppelten  
Stroni angelassen , und der liierzu erforderliche 
W i der stand nicht mehr kurzgeschlossen , es is t  
dann also nur ein einziges Schulz zum B etriebe  
des D rehwerks vorhanden.

B ei den Drehwerken fiir A ufgabetricliter 
nacli System  D r. Neumark-Tiimmler is t eine 
Brem sung nach Strom unterbrechung erforderlich, 
w eil kleine D reliw inkel zuriickgelegt werden 
miissen, und sieli ohne Brem sung zu groBe Nacli- 
lau fw ege ergeben wurden. D iese Brem sung wird  
bei Gleichstrom durch Brem sschaltung, bei Dreh- 
strom durch eine m echanische, von einem Brems- 
liiftm otor b etatigte  B rem se ausgefiihrt.

Zur K ontrolle des richtigen  
Funktionierens des oben auf 
der Gicht angeordneten T rich- 
terdrehw erks von dem unten  
auf der H iittensohle befindlichen 
W indenhaus des G ichtaufzuges 
aus wird eine Gliihlanipen- 
Signalyorrichtung angeordnet. 
D ieselbe besteht bei den y e r 
teilungstrichtern  aus mehreren  
im K reise angeordneten Gliih- 
lanipen, w elche von dem D reh
w erkschalter nacheinander ein- 
gesch a ltet werden und in einer 
der D rehung des T richters ent- 
sprechenden R eihenfolge ab- 
wecliselnd aufleuchten. An 
dem g leichzeitigen  A ufleuchten  
zw eier aufcinander folgender  
Lamperi sind bestim m te T rich- 
terlagen  erkenntlich. Durch 
einen besonderen am Maschi- 
nistenstand angebrachten k lei- 
nen H andschalter, der im Stroin- 
kreis der Schiitzesteuerung  

lieg t, kann man, fa lls erforderlich, den T richter  
in einer bestimmten L age wahrend einer langeren  
F orderzeit festhalten , oder aber unabhangig von 
der Autom atik um ein beliebiges Stiick drehen. 
B ei den A ufgabetrichtern begniigt man sich damit, 
nur eine eine einzige T richterlage bezw . die B e- 
endigung der Forderung eines G ichtsatzes durcli 
das A ufleuchten einer Gliililainpe zu signalisieren . 
AuBerdeni kontrolliert man durch eine besondere 
Gliihlampe, die bei jedesm aligein A nlauf des D reh- 
w erkinotors nach Erreiclm ng einer bestimmten 
M otor-Tourenzahl durch ein R ela is zum A uf
leuchten gebraclit wird, das riclitige Funktionieren  
einer jeden D rehbewegung.

D ie A usbildung der G i c h t g l o c k e n w i n d e n  
diirfte w ohl allgem ein bekannt sein. Sie er- 
halten H andsteuerung mit se lb sttatiger End- 
ausschaltung in den Endlagen. Es werden fiir 
die in B etracht koinmenden kleinen W ege so- 
genannte Spindelendsclialter benutzt, w elche die
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Kombination eines T eufenzeigers m it zw ei End- 
ausschaltern in einem eisernen K asten darstellen  
und den V orteil haben, daB sie an eine lang- 
sam laufende W elle  des Triebw erks unmittelbar 
angeschlossen werden konnen. D ie Unterbrechung 
erfo lgt in dem Spulenstrom kreise eines elek- 
trischen Scliiitzes. Fiir schw ere G ichtglocken, 
w elche das Triebwerk durchziehen, wird bei 
Gleichstrom Brem sscbaltung ausgefiihrt, um eine

unzulilssig holie Tourenzahl des Hauptstrom - 
motors beim Senken zu verhuten.

D ie yorstehend beschriebenen elektriscben  
Betriebsm ittel fiir H ocliofen-Bescbickungsanlagen  
konnen auf Grund der Erfahrungen bei zalil- 
reichen Ausfiihruugen ais bewahrt bezeichnet 
werden. Sie baben bei nachstelienden, zum T eil 
noch im Bau begriffenen A nlagen Verwendung 
gefunden: fiir zw ei Y ertikalaufziige der Burbacber 
H iitte und einen solchen der H enrichshiitte in 
H attingen sow ie fiir einen besonders schnell 
fahrenden Y ertikalaufzug eines zu rzeit im Bau 
begriffenen Hochofens der Kruppschen Friedrich-

A lfred-H utte in Rbeinhausen und fiir drei durch 
Drehstrom betriebene Scbragaufziige mit Forder- 
bunt des Hasper E isen w erk s; ferner fiir einen 
Scbritgaufzug mit drehbarem V erteilungstricbter  
und Schiittrinne der H enrichshiitte in H attingen  
sow ie fiir zw ei Scbragaufziige mit Plattform - 
w agen und au fgesetzten  Sclmabelkippern zur 
E ntleerung in einen drehbaren A ufgabetricbter  
nach System  Dr. Neumark-Tiimmler auf dera

H ochofenwerk Liibeck. N ach dem gleichen  
Sjrstem wird die Beschickung zw eier Hochofen  
fiir das H ochofenwerk Elba ausgefiihrt. Ferner 
sind vier Schrilgaufziige fiir hangende B egich- 
tungskiibel mit senkbarem Boden, System  Stahler  
und B enrath. und zw ar drei Stiick fiir H iitte  
„F riede“-K neuttingen und die Feutscher H iitte  
und ein Stiick fiir Y alenciennes (Frankreich) 
ausgefiihrt worden. D ie Abbildung ó ze ig t diese 
W indę.

D ie genannten A nlagen wurden von der Ben- 
rather Jlaschinenfabrik mit A usriistungen der 
A . E . G. Berlin geliefert.

Abbildung 5. Windo fiir Hochofenaufzuge.
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Ueber die Bestimmung von Wolfram im Stahl bei Gegenwart 
von Chrom.

Von G. v . K n o r r e .

T n  dieser Zęitschrift. 1907  Nr.  40  h a t F .  W i l l y  
*  H i n r i c h s e n  eine A rbeit iiber den gleichen  
Gegenstancl veroffentlicht.* N ach seinen An- 
gaben bat sich das von mir beschriebene V er- 
fahren zur W olfram bestim m ung m ittels Benzidin- 
chlorhydrat** bei den A nalysen  von W olfram - 
st&lilen im K gl. M aterialprBfungsam te stets be- 
w a h rt; Sehw ierigkeiten  seien aber eingetreten, 
sobald das M ateriał neben W olfram Chrom ent- 
h ie lt; die Benzidinfitllung sei dann stets clirom- 
lia ltig  gew esen.

Um den Chronigehalt des Gluhriickstandes 
zu erm ittcln, war Hinrichsen vor die Aufgabe 
geste llt , Chrom bei A nw esenheit von W olfram  
zu bestimmen, also Yersuche in gleicher Rich- 
tung anzustellen , w ie ich sie in meiner friiheren 
Veroffentlichung „Ueber die Chrombestimmung 
im Stahl, insbesondere bei A nw esenlieit von  
W olfram."*** besclireibe.

Nach den von mir dort angegebenen Vor- 
schriften  wird der Chromstahl in Schwefelsiiure 
gelost, das Chrom durch Kochen mit P ersulfat 
zu ChromsSiure oxydiert und le tz tere  — nach 
dem Zerstiiren des iiberschiissigen P ersulfats —  
in bekannter W eise m aBanalytisch bestimmt 
durch U m setzung mit Ferrosalz und nachfolgen- 
der T itration  des liinzugefiigten Ueberschusses 
an Ferrosalz mit Perinanganat. Ferner mache 
ich dort den Y orschlag, bei A nw esenlieit erheb- 
licherer Mengen von W olfram  die Abscheidung 
von W olfram saurehydrat durch Zusatz eines 
loslichen Phosphats zu verhindern.

H in rich sen f g ib t an , daB sich die von 
ihm erhaltenen E rgebnisse bei der Bestimmung  
des*Chrom s in A nw esenheit von W olfram  im 
w esentlichen mit meinen Erfahrunjren decken; 
er bestimm t die Chromsiture ebenfalls titrim etrisch, 
aber nach dem jodom etrischen Verfaliren, nnd 
fimlet, daB auch hier die Anwendung des von 
mir vorgeschlagenen K unstgriffs — die E rzeu- 
gung loslicher Phosphorwolfram siiure durch Zu
satz von Nat.riumphosphat — vorteilhaft i s t . f f

* Yergl. auch die ausfiihrlicho Yeroffcntlichung 
von F. H i n r i c h s e n  in den „Mitteilungen des Konigl. 
Materialprufungsamtes zu GroB-Licliterfelde W est“
1907 S. 308 his 317.

** „Stahl und Eisen" 1906 Nr. 24 S. 1489.
*** „Stahl nnd Eisen“ 1907 Nr. 35 S. 1251. 

f  a. a. O.
f f  Hinrichsen sagt beziiglich der Titration der 

Chromsaure mit Ferrosalz und Permanganat sowie 
der jodometrischen B estim m ungsweiso: „Beide Yer- 
falircn sind gleichwertig uud es ist lediglich Geschmack- 
sache, welclies yon ihnen man wiihlt.“ Demgegeniiber

Um zu priifen, ob und inw iew eit die W olf- 
rambestiminung m ittels Benzidinchlorhydrates 
durch das g le ich zeitige  Vorhandensein von Chrom 
beeinfluBt wird, fuhrte Hinrichsen eine A n- 
zahl von Versuchen mit abgeinessenen Losungen  
von W olfram at und Kaliumbichromat, von be- 
kanntem Gehalt aus; nach erfolgter Reduktion  
der Chromsiture durch Schwefligsilure wurde die 
W olfram siture in bekannter W eise durch B enzidin- 
losung gefilllt, der N iederschlag abfiltriert, ver- 
ascht, und endlicli der vorher gew ogen e Gliili- 
riickstand aufgeschlossen, um darin auf jodo- 
metrischem W eg e  durch T itration der gebildeten  
Chromsiture den Gehalt an Chromoxyd zu er
m itteln. Aus den von Hinrichsen angestellten  
V ersnchen geht liervor, daB bei A nw esenlieit 
von Chrom die durch F illlung mit Benzidinchlor- 
hydrat fiir den W olfram gelialt erhaltenen W erte  
unter Umstilnden v ie l zu niedrig ausfallen; 
anderseits zeigen die E rgebnisse zw eier Y er
suche, daB unter gew issen , von Hinrichsen nicht 
niiber erm ittelten Bedingungen doch eine quanti- 
ta tiv e  F iillung des W olfram s erfolgt. — H in
richsen ha.lt es nicht fiir unmoglich, daB mit- 
unter beim Veraschen des B enzidinniederschlags 
V erluste dadurch eintreten konnen, daB „durch 
die K olile eine R eduktion zu irgendw elclien  
fliichtigen W olfram verbiiulungen stattfindet". 
D em gegeniiber mochte ich bemerken, daB bei 
den a u 6  e r s t  z a h l r e i c h e n  von mir vorge- 
noinmeuen Veraschungen von Benzidinwolfram at 
derartige Beobachtungen (d. h. das A uftreten  
w i l g b a r e r  V erluste infolge von V erfiiichtigung) 
in k e i n e m  F a l l e  gem acht wurden.

I. Um zu priifen, unter welclien Bedingungen  
die A nw esenheit von Chrom die vollstandige  
Ausfilllung des W olfram s ais Benzidinw olfram at 
hindert, und anderseits die Umstande zu er
m itteln , w elche eine vollstiindige F iillung ge- 
withrleisten, wurde von dem V erfasser eine 
groBe A nzalil von Versuchen mit Losungen von  
iiekanntem G ehalte an W olfram  und Chrom aus- 
gefiihrt; iiber die E rgebnisse dieser Y ersuche 
und iiber die ausgefiihrten zahlreichen B eleg- 
analysen soli an anderer S telle  eingehend be- 
richtet w erd en ; hier m ogen nur die R esu ltate so 
w eit kurz beriihrt werden, ais sie fiir die A nalyse  
von Chromwolframstahl in B etracht kommen.

sei bemerkt, daB bei dem \o n  mir a. a. O. beschriebenen 
Yerfahren — infolge der Anwesenheit reichlicher 
Mengen yon Ferrisuifat, das aus Jodkalium Jod ab- 
scheiden wilrdo - -  lediglich die Permanganatmethode 
in Betracht kommen konnte.
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1. In Uebereinstimmung mit den von Hin- 
riclisen gemachten Angaben lufit sich in Ge- 
mischen von W olfram aten und Chromisalzen eine 
quantitative F allung der W olfram saure durch 
Benzidinlosung n i c h t  bewirken. D iese Er- 
scheinung berulit a ller W ahrscheinlichkeit nach 
auf der Bildung komplexer Chromwolframsiluren, 
dereń Zusammensetzung und E igenschaften noch 
nioht erforscht sind. S tets enthielt der Nieder- 
schlag nicht unerhebliche Mengen Von Chrom- 
oxyd beigem engt und trotzdem  w ar das G ewicht 
des Gliihriickstandes geringer, ais der angew en- 
deten Menge von W  O3 entsprach; nach voran- 
gegangenem  Aufkochen des Gemisclies der ab- 
gem essenen Losungen von W olfram at und Chrom- 
chlorid blieb bei der F allung mit Benzidinchlor- 
hydrat sogar rund die H alfte der angew endeten  
W olfram saure in Losung. D ie Beim engung an 
Cliromoxyd in den GliihruckstUnden * is t bedingt 
einerseits durch das M itausfallen von Chromi- 
wolfram at, anderseits aber m ijglicherweise auch 
dadurch, daB das Benzidinwolfram at B enzidinver- 
bindungen der komplexen Chromwolframsauren 
mit niederreiBt.

2. Nach dem Verfahren von H. R o s e ,  w el- 
ches auf der Fallung des Chroms durch Am- 
moniak ais Chromihydroxyd beruht, laBt sich  
eine auch nur annahernd scharfe Trennung von  
Chrom und W olfram  n i c h t  bewirken.

3. E ine quantitative Fallung der W olfram - 
saure durch Benzidinlosung laBt sich dagegen  
erzielen, wenn man die Chromisalzlosung mit 
iiberschiissigem Benzidinchlorhydrat versetz t und 
d a n n  e r s t  das W olfram at zufiigt; unter diesen  
Versuchsbedingungen scheint es zur Bildung von 
storend einwirkenden komplexen Chromwolfram
sauren nicht zu kommen.

F a llt man ferner die W olfram saure in einer 
W olfram atlosung durch iiberschiissige B enzidin
losung aus und fiig t dann erst Chromchlorid- 
losung hinzu, so bleibt der N iederschlag von  
Benzidinwolfram at unverandert bestehen.

4. Sauert man die W olfram atlosung an, fiihrt 
die W olframsaure durch Kochen in M e t a -  
w o l f r a m s a u r e  iiber und m ischt darauf erst 
mit Chromisalz, so erfo lgt nunmehr eine quanti- 
tative Abscheidung des W olfram s durch B enzidin
losung.

Sind aber die Losungen von W olfram at und 
Chromisalz bereits vorher gem ischt, so laBt sich  
eine auf Ueberfiihrung in M etawolfram saure ge- 
grundete Trennung nicht bewirken, w eil sich 
der beim Mischen der L osungen entstandene 
N iederschlag von Chromiwolframat durch Kochen 
der mit w enig Salzsaure versetzten  F liissigkeit 
nicht in Losung bringen laBt. Ganz anders 
lieg t aber die Sache bei Gemischen von W olf-

* Schon durch ]>leine Mengen von Chromoxyd 
nimmt dag 'Wolframtrioxyd eine braungelbe bis braun- 
rote Farbung an.

ramat und C h r o m a t ,  w ie sie z. B . entstehen  
durch Schm elzen von chrom oxydhaltigem  W olf- 
ram trioxyd mit A lkalikarbonat.

In solchen Losungen laBt sich eine ąuanti- 
ta tive  Fallung der W olfram saure bewirken, wenn 
man durch Aufkochen der mit Salzsaure schwach  
angesauerten L osung zunachst M e t a w o l f r a m -  
s a u r e  bildet, darauf die Chromsaure nach dem 
Erkalten mit S ch w efligsaure reduziert und je tz t  
erst m it uberschiissiger B enzidinlosung fallt.

5. In L osungen von W olfram at und Chromat 
kann man nach dem Ansauern mit Salzsaure
—  auch oline vorherige E rzeugung von Meta- 
w olfram saure und ohne vorherige R eduktion der 
Chromsaure — die W olfram saure durch Benzidin
losung quantitativ  fallen, wenn man durch einen  
Zusatz von H ydroxylam inchlorhydrat ( NH2 . OH,  
HCi) die oxydierende E inw irkung der Chrom
saure auf die Benzidinverbindungen verhindert. 
B ei A nw esenheit e r h e b l i c h e r e r  Mengen von 
Chromat fa llt aber m it dem Benzidinwolfram at 
g le ic lize itig  auch etw as B enzidinchrom at aus, so 
daB nach dem V eraschen des N iederschlages dem 
W olfram trioxyd etw as Chromoxyd beigem ischt ist.

II. U nter B eriicksichtigung der im A bschnitte I 
m itgeteilten  E rgebnisse lag  nunmehr die Mog- 
lichkeit vor, eventuell auch die W olfram bestim - 
mung in Chromwolframstahlen nach dem Ben- 
zidinyerfahren rorzunehmen. Vorher muBte aber 
untersucht werden, ob beim Losen von Chrom
wolfram stahlen in der W arnie unter L uftzutritt  
etw a die B ildung kom plexer Chromwolframsauren 
eintreten kann, w elche die vo llstandige W olf- 
ram ausfallung durch B enzidinlosung hindern wiir- 
den, denn auf den ersten B lick erscheint die 
M óglichkeit der Bildung nicht ais ausgeschlossen.

Um dar iiber K larheit zu erzielen, wurden 
die folgenden Versuche ausgefiihrt:

1. E in ige Gramm der Chromwolframstahl- 
probe Nr. 5 mit 25 °/o W olfram und 5 ,26  °/o 
Chrom (verg l. A bsclm itt IV) wurden bei L u ft
zu tritt m it verdiinnter Salzsaure gekocht, bis 
eine w eitere E inw irkung der Saure nicht mehr 
erfolgte, und darauf der ungeloste Riickstand  
s o f  o r t  abfiltriert. lin  F iltra te  lieB sich W olf
ram n i c h t  nachweisen.

W iederholungen des V ersuches lieferten  das 
gleicbe E rgebnis. D araus fo lg t, daB, wenn man 
sofort nach erfo lgter L osung des Stahles mit 
Soda neutralisiert und darauf B enzidinlosung zu- 
fiigt, die Bildung stBrend einwirkender komplexer 
Chromwolframsauren nicht zu befiirchten is t. Selbst 
wrenn dann in folge langeren Stehens bei L uft
zu tritt nachtraglich eine Oxydation des W o lf
rams eintreten so llte , kann auch dadurch eine 
Beeinflussung des R esu ltates n i c h t  mehr bew irkt 
werden, denn die bei der Oxydation entstehende  
W olfram saure wiirde durch das in L osung be- 
findliche Benzidinchlorhydrat sofort g efa llt w er
den (verg l. A bschnitt I, 3).
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2. Um ein B ild  dariiber zu gew innen, w elche 
Mengen von W olfram  bei liingerein Stehen unter 
L u ftzu tritt in L osung geben konnen, wurden 
5 ,4 4 4 4  g  der Probe N r. 4 mit 19 , 33 °/o W o lf
ram und 4 ,9  °/o Chrom (verg l. A bschnitt IV) 
bei Siedehitze in verdiinnter Salzsaure g e lo st;  
nach beendigter E inw irkung der Saure blieb die 
F liiss igk eit mit dem ungelosten Riickstande 
24  Stunden im o f f e n e n  Kolben bei Zimmer- 
tem peratur stehen. In dem F iltrate  wurden 
darauf durch Abdampfen eines aliąuoten T eiles 
mit Scliw efelsaure 2 ,9 3  mg (entsprechend0,05°/o) 
W olfram  gefunden. N ahezu quantitativ lieBen 
sich die in L osung befindliehen 2 , 93 mg W olf
ram aucli durch B enzidinlosung fitllen.

D ieser Versuch bew eist, daB, wenn man 
nach erfolgter L osung eines Chromwolframstahles 
nicht sofort mit Sodalosung neutralisiert und 
nicht sofort B enzidinlosung zufiigt, doch die da- 
durch entstehenden F ehler so gering  sind, daB 
sie das E rgebnis kaum beeinflussen.

3. Zu 5 ,6 3 5 0  g eines w o l f r a m f r e i e n  
Chromstahles, in dem friiher der Chromgehalt 
zu 1 ,25  und 1, 22 °/o erm ittelt worden w ar,*  
wurde so v ie l W olfram atlosung gefugt, daB die 
vorliandene W olfrainm enge (0 ,2 8 2 7  g) einem 
S t a h l  m i t  4 ,7 8  °/o W o l f r a m  entsprechen  
wiirde. D arauf wurde der Stahl in verdunnter 
Salzsaure bei Siedehitze g e lo st und nach be
endigter E inw irkung der Saure die F liissigkeit
2 4  Stunden lang im offenen Kolben bei Zimmer- 
tem peratur stehen gelassen . Ohne auf den durch 
niedere Oxyde des W olfram s blau gefarbten  
Ruckstand R iicksicht zu nehmen, erfolgte a ls
dann N eutralisation mit Sodalosung und Fallung  
m it 60 ccm BenzidinlSsung. D ie Rohwolfram 
saure (0 ,3 6 7 6  g) wurde mit N a2 C 03 aufge- 
schlossen und die schwach gelb gefarbte L osung  
der Schm elze mit Salzsaure angesiluert und nach 
Zusatz von 0 ,2  g  H ydroxylam inchlorliydrat 
(verg l. I, 5 ) mit Benzidinli5sung gefa llt. Ge
funden wurden 0 ,2 8 0 4  g  W olfram , oder bei einer 
Stahlm enge von 5 ,6 3 5 0  -j- 0 ,2 8 2 7  =  5 ,9 1 7 7  g  
4 , 7 4 %  W o l f r a m  (sta tt 4 , 78  °/o).

A us den vorstehenden Versuchen 1 bis 3 er- 
gibt sich mit Sicherheit, daB durch die Bildung  
komplexer Chromwolframsauren Fehlerquellen, 
die das Ergebnis der W olfram bestim m ung im 
W olfram stahl in irgend w esentlicher W eise be
einflussen konnen, n i c h t  auftreten.

W odurch sind nun aber die von Hinrichsen  
(a. a. O.) erwahnten Differenzen in den W erten  
fiir den W olfram gehalt, w ie sie von den einzel- 
nen A nalytikern erm ittelt wurden, zu erklaren?

B ei Chromwolframstahlen mit etw as hoherem  
Chromgehalte is t die Rohwolfram saure s t e t s  
c h r o m h a l t i g  (da beim LSsen des Stahles in

* Vergl. dioao Zeitachr. 1907 S. 1252, „Clirom- 
stahlprobe Nr. 1“.

verdiinnter Salzsaure nicht a lles Chrom in Losung  
geht). SchlieBt man die Rohwolfram saure durch 
Sclim elzen mit A lkalikarbonat auf, so entsteht 
dabei neben A lkaliw olfram at ste ts  mehr oder 
w eniger Alkalichrom at. R eduziert man dann 
die vom ungelosten E isenoxyd abflltrierte Losung 
der Schm elze mit S chw efligsaure, so konnen 
nunmebr komplexe Chromwolframsauren ent- 
stehen und infolgedessen zu niedrige W erte  fiir 
den W olfrafngehalt gefunden werden. Aus den 
im A bschnitte I  unter 4 und 5 gem achten An- 
gaben geht aber ohne w eiteres hervor, w ie man 
mit der W olfram at und Chromat enthaltenden  
L osung der Schm elze zu yerfahren hat, um 
r ich tige W erte  zu erzielen.

III . U nter B eriicksichtigung der vor.stehend 
beschriebenen V ersuchsergebnisse empfiehlt sich  
der folgende G a n g  f i ir  d ie  p r a k t i s c h e  D u r c h -  
f i i f i r u n g  d e r  W o l f r a m b e s t i m m u n g  i n  
C h r o H i w o l f r a m s t i i h l e n  n a c h  d e m B e n z i d i n -  
T e r f a h r e n :  Je  nach dem W olfram gehalte
werden 1,5 bis 6 g  M ateriał im offenen Kolben  
in verdiinnter Salzsaure unter Erwarm en auf- 
g elost; findet bei Siedehitze eine w eitere E in
w irkung der Saure nicht mehr sta tt, so neu
tralisiert man mit konzentrierter Sodalosung bis 
zur s c h w a c h  s a u r e n  R e a k t i o n  und versetz t  
die g u t  a b g e k i i h l t e  F liissigkeit — ohne Riick- 
sicht auf die ungelost gebliebenen A nteile zu 
nehmen — mit etw as freier Schw efelsaure (z. B. 
8 bis 10 ccm l !l0 Norm. H 2 SO*) oder A lkali- 
sulfat und 30 bis 60 ccm B enzidinlosung (2 0  g  
B enzidin, H 2 N  — H< C6 — C6 H4 — N H 2, im 
L iter, g e lo st durch 25 ccm rauchende Salzsaure).

D er UeberschuB an Salzsaure beim Losen  
der Probe so li nicht allzu reichlich bemessen 
werden, um bei der N eutralisation  nicht zu v iel 
Sodalosung zusetzen  zu miissen. W ich tig  is t  
es, daB die F liiss igk eit nur s c h w a c h  s a u e r  
reagiert; diesen P unkt erkennt man daran, daB 
das bei Sodazusatz sich ausscheidende F erro- 
karbonat, w elches sich zuerst beim U m schiitteln  
schnell lo st, eben noch in L osung geht. Ander- 
se its darf die F liiss igk eit auch nicht alkalisch  
reagieren , w eil sich sonst freies Benzidin aus- 
scheiden und keine quantitative F allung des 
W olfram s eintret.en wiirde. D er a lles W olfram  
(ais M etali und B enzidinwolfram at) enthaltende 
N iederschlag wird nach etw a 20  Minuten langem  
Stehen in der K alte abfiltriert und mit ver- 
diinnter kalter B enzidinlosung ausgew aschen. 
(D a Benzidinw olfram at in warmem W asser merk- 
lich loslich  is t, darf es niem als yersaum t w er
den, das Gemisch vor dem A bfiltrieren ein ige Zeit 
a b g e k i i h l t  bei 15 bis 2 5 °  stehen zu lassen .)

D ie durch V eraschen des N iederschlages im 
P latin tiegel erhaltene Rohwolfram saure, w elche 
bei chromreiclieren Proben stets mehr oder 
w eniger Chromoxyd (neben' E isenoxyd) beige- 
m engt enthalt, wird darauf durch Schm elzen mit
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■wasserfreiem Natrium karbonat im P la tin tiegel 
aufgeschlossen. Alsdann laugt man die Schm elze 
mit warmem W asser aus, filtriert das ungelost 
gebliebene E isenoxyd ab und w asclit es mit 
stark  verdiinnter Sodalosung aus (verw endet 
man reines W asser zum Auswaschen, so tr itt  
gegen SchluB leicht Durchlaufen des Eisen- 
oxydes ein).

D as F iltrat enthalt nun a l l e s  W olfram  ais 
Natrium wolfram at neben mehr oder w eniger  
Chromat, das aus dem der Rohwolfram saure bei- 
gem engten Chromoxyd entstanden is t. B ei dem 
w eiteren Gang der A nalyse is t  der Chromat- 
gebalt der L osung zu beriicksichtigen, durcli 
den — namentlich bei A nw esenheit etw as erheb- 
licherer Mengen — F eliler bei der W olfram - 
bestimmung veranlaBt werden konnen.

Um diese F ehler zu verm eiden, bieten sich
— w ie aus den im A bschnitt I  unter 4 und 5 
gemachten Angaben hervorgeht — zw ei W ege.

a) Man versetzt die W olfram at und Chromat 
neben iiberschiissigem Natrium karbonat enthaltende 
Losung der Schm elze m it M etliylorange ais In- 
dikator, darauf mit Salzsaure bis zur saueren 
Reaktion und erhitzt ein bis zw ei Minuten zum 
Sieden, um die W olframsilure in M e t a w o l f r a m -  
s a u r e  iiberzufiihren; nach erfolgter Abkiihlung 
der F liissigk eit wird die Chromsaure durch 
Schw efligsaure (oder N a H S 0 3  und w e n ig H C l)  
reduziert; nunmehr findet durch iiberschiissige 
Benzidinlosung eine quantitative Fallung der 
W olframsilure statt. D a sich durch Oxydation 
der Schwefligsaure Schw efelsaure bildet, so kann 
ein w eiterer Zusatz von Schw efelsaure fortfallen,*  
yorausgesetzt, daB nicht nur Spuren von Chrom
saure in der L osung yorliegen . D as durch 
Veraschen des Benzidinwolfram ats im P la tin 
tiegel erhaltene W olfram trioxyd is t bei Inne- 
haltung der beschriebenen Yersuchsbedingungen  
g e l b  gefarbt und enthalt kein Chromoxyd oder 
doch nur so minimale M engen, daB das R esultat 
dadurch nicht beeinfluBt wird.

b) S ta tt den unter a) beschriebenen W eg  
einzuschlagen, kann man auch die W olfram saure- 
fallung d i r e k t  in der angesauerten Losung  
der Schm elze vornehinen, wenn man durch Z u 
s a t z  v o n  H y d r o x y l a m i n c h l o r h y d r a t  
(NHa • OH, HC1) die oxydierende E inw irkung der 
Chromsaure auf die Benzidinverbindungen ver- 
hindert.

W ill man diesen etw as einfacheren W eg  ein- 
schlagen, der namentlich bei A nw esenheit kleinerer  
Ckromatmengen em pfehlenswert ist, so verfabrt 
man w ie fo lgt.

D ie L osung der Sodaschm elze wird mit Me- 
thylorange und tropfenw eise mit Salzsaure ver-

* Bei Anwesenheit yon Schwefelsaure fiillt kri- 
stallinisches, unlosliclies Benzidinsulfat aus, -welcbes 
sich dem W olframniederschlage beimischt und den- 
selben dadurch gut filtrierbar macht.

setz t bis der le tz te  Tropfen R otfarbung erzeugt; 
alsdann fu gt man 8 bis 10 ccm 1/io  Norm. Schw efel
saure sow ie eine L osung von ungefalir 0 ,4  g  
NHa - OH , HC1 hinzu, sch iittelt schnell um und 
fiillt s o f  o r t  mit Benzidinlosung.*

Sow ohl unter a) ais auch unter b) is t un- 
bedingt ein r e i c h l i c h e r  UeberschuB an B en
zidinlosung zu verwenden. V or dem Abfiltrieren  
mufi der N iederschlag von Benzidinwolfram at 
etw a 20  Minuten in der K alte gestanden haben; 
zum Auswaschen dient —  w ie auch bei der ersten  
F allung —  verdiinnte B enzidinlosung; das Ver- 
aschen des N iederschlags erfolgt im P la tin tiegel.

IV . DaB man unter B eachtung der vor- 
stehend im A bschnitte I I I  beschriebenen Vor- 
sichtsm aBregeln durchaus brauchbare, unter sich  
gut iibereinstimmende W erte  fiir den W olfram - 
gehalt bei der A nalyse von Chromwolframstahlen  
erzielt, bew eist die w eiter unten folgende ta- 
bellarische Zusamm enstellung der E rgebnisse, 
w elche bei v i e r  verschiedenen Proben von  
Chromwolframstahlen erhalten wurden, dereń  
Chromgehalt bereits friiher von mir erm ittelt 
worden w ar (vergl. die A rbeit „Ueber die Chrom- 
bestimmung im Stahl, insbesondere bei A nw esenheit 
von W olfram  “ , diese Z eitschrift 1907  S. 1 2 51 ).

D ie W olfram gelialte der betreffenden Proben, 
die ich der F irm a G e b r .  B o h l e r  & Co., A k t . -  
G e s .  verdanke, waren mir seinerzeit nicht mit- 
g e te ilt  worden; daher fiihrte ich bereits damals 
W olframbestimm ungen nach dem B enzidinver- 
fahren aus, o h n e  auf den Chromgehalt des 
M aterials R iicksicht zu nehm en** (im Friihjahr 
190 7  war mir noch nicht bekannt, daB die 
W olfram bestim m ung durcli einen Chromgehalt 
eventuell beeinfluBt werden konnte).

D a es mir damals nur auf die m oglichst 
genaue E rm ittlung des C h r o m g e h a lte s  ankam, 
die W olfram bestim m ungen dagegen nur ausge- 
fuhrt wurden, um annahernd iiber den W olfram - 
gehalt der Proben orientiert zu sein , so wurde 
seinerzeit eine besondere Sorgfalt auf die Durch- 
fuhrung der betreffenden W olfram bestim m ungen  
nicht verw endet.

N ach den damals gefundenen W erten  fiir 
den W olfram gehalt angeordnet enthielten die 
Proben (verg l. a. a. 0 .) :

Nr. 1 .  . . 4,08 >  W olfram (neben 0,47 o/o Cr)
- 3 .  . . 10,41 „ ( „ 4,18 „ „ )
, 4 .  . . 19,08 „ ( „ 4,90 „ „ )
„ 5 .  . . 25,00 „ ( „ 5,26 ,  „ )

* Es ist wesentlich nach Zusatz des H ydroxyl- 
aminchlorliydrats zu der v o r h o r angesauerten Losung 
die F a l l u n g  m i t  B c n z i d i n  s o f o r t ,  o h n e  j e d e  
U n t e r b r e c h u n g  yorznnehmen, um eine Reduktion 
yon Cr0.j zu Chromisalz durch die Hj,droxylaminver- 
bindung m oglichst zu ycrmeiden.

** Operiert yrurde dabei in gleiclier W eise, wie 
bei der bereits 1906 beschriebenen W olframbestimmung 
in einem Chromwolframstahl mit iiber 4,2 o/0 Chrom; 
yergl. diese Zeitschr. 1906 Nr. 24 S. 1491.
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Von diesen Proben stand mir noełi geniigend  
M ateriał zur V erfiigung, um neue W olfram - 
bestimmungen unter Innelialtung der im Ab- 
schnitt III  beschriebenen Arbeitsbedingungen aus- 
zufiihren (von der friiheren Probe 2 mit 8 , 6 1 %  
W olfram  und 0 ,4 6  °/o Chrom w ar dagegen seiner- 
zei t  a lles M ateriał verbraucht).

Nr. 
<ler 

| l*ro-
1 be

Cbrom-
gchnit

%

An-
ffcwflndte
Substanz-

nienge
e

Gefunden 
W Os

B

Wolf-
ram-

g-ehalt

%

Iicmerkungen

i

i

0,47

0,47

3,3651

1,6300

0,1733

0,0840

4.08

4.09

Fruhere "j W Oa schon 
Analyse Igelb gefilrbt 

Xeue [ frel von 
A nalyseJ CraO.i

1 3 4,18 2,0065 0,2633 10,41 Fruhere Analyse
i 3 4,18 1,1928 0,1559 10,37 Neue Analvse (Zusatz 

von N Ha .*0 II, 11 Cl;

j 3 4,18 1,6223 0,2133 10,41 Neue Analy.se (U eber- 
fuhrung derW olfram - 
sSure in M etawolf- 

rarns&ure

4 4,90 4,0760 0,9807 19,08 F ruhere  A nalyse

4 4,90 4,7141 1,1512 19,37 N eue A nalyse (Zusatz 
von NH3 O, H CI)

4 4,90 5,2209 1,2714 19,31 N eue Analyse (Zusatz 
von NIItO, IIC l) *

4 4,90 5,4444 1,3265 19,32 N eue A nalyse (Zusatz 
von N ir.i0 ,  IIC l)

5 5,26 5,4182 1,7075 25,00 F ruhere  A nalyse
5 5,26 4,8672 1,5350 25,02 N eue A nalyse (Zusatz 

von N H sO , IIC l)

Sieht man von der friiheren W olfram bestim - 
mung in der Probe Nr. 4 ab, bei der ein um 
etw a 0 ,3  °/° zu niedriger W ert gefunden wurde, 
so stimmen bei den Chromwolframstahlen Nr. 1, 
3 und 5 der neuen Bestimmungen mit den friihe
ren vorziiglich iiberein.

Daraus fo lg t, dafi bei der A nalyse von Chrom- 
wolfram stithlen im allgem einen die E rgebnisse  
der W olframbestimm ungen nicht mit besonders 
erhebliehen Fehlern behaftet sein werden, wenn 
man das Benzidinverfahren genau nach den 
friiher dariiber gem achten Angaben ausfiilirt, 
ohne den Chromgelialt des M aterials zu beriick- 
sichtigen , w eil in der Losung des A ufschlusses

mit Natriunikarbonat in den m eisten Fiilłen die 
Menge des gebildeten Chromates nicht erheblich  
sein w ird, und w eil sieli komplexe Chromwolf- 
rame — wie nachgew iesen —  beim Liisen des 
Stahles nicht bilden.

F . W . H i n r i c h s e n  empiiehlt (a. a. O.), die 
Bestim m ung von W olfram  neben Chrom nach 
einem i n d i r e k t e n  Verfahren vorzunehm en, 
w elches darauf beruht, dafi man Chrom und 
W olfram  durch A ufschliefien mit N atrium super- 
oxyd in Cliromsiiure und W olfram siiure iiber- 
fiihrt, dann in einem aliąuoten T eil der L osung  
die Cliromsiiure jodom etrisch bestimmt, in einem 
w eiteren T eil die W olfram siiure und Chromsiiure 
zusammen nach dem Verfahren von B erzelius  
durch M erkuronitrat ausfallt und die Merkuro- 
sa lze durch Gliihen in ein Gemisch von W 0 3 
und Cr2 0 3 iiberfiihrt. D er Gehalt an W olfram  
ergibt sich dann aus der Differenz (verg l. die 
E inzelheiten  im O riginal).

A bgesehen davon, daB diese indirekte Me- 
thode der W olfram bestim m ung die Uebelstiinde 
aller DiiTerenzbestiminungen in sich schliefit, daB 
beim Gliihen der M erkurosalze g iftig e  Queck- 
silberdiimpfe entw eiclien (das E rhitzen  muB da- 
her im gut ziehenden A bzug vorgenom m en w er
den), und dafi ferner das A ufschliefien mannig- 
fache V orarbeiten erfordert, komint noch ais 
w eitere U nbeąuem licbkeit hinzu, daB sieli im 
L aufe der A nalyse mehrfach K ieselsaure aus- 
scheidet, die abfiltriert werden muB; trotzdem  
enthalt der Gliihruckstand (W 0 3 +  Cr2 0 3) noch 
K ieselsaure, die durch Abdampfen mit Scliw efel- 
saure nnd FluBsaure zu entfernen ist.

D as von H inrichsen vorgesch lagene Ver- 
fahren ersclieint mir daher keinesw egs ais ein- 
fach. D ie d i r e k t e  W olfram bestim m ung in  
Chromwolframstahlen nach dem Benzidinyerfahren  
lafit sich m eines E rachtens bei mindestens g leicher  
Genauigkeit. in kiirzerer Zeit und in w esentlich  
einfacherer W eise  ausfuhren.

C h a r l o t t e n b u r g ,  Marz 1908.

U ntersuchung der Biegbarkeit von Drahten.
Von A d o l p l i  S c h u c l i a r t  d. A elt. in D usseldorf.

(SchluB von Seite 949.)

IV . B e r e c h n u n g  d e s  g e g l u h t e n  D r a h t e s  
T o n  0, 97 mm D i c k e .

p i :

P - '

P ; 

7 ■■

L 772 
81 +  79,2

+
9963
386 ] =  79,2

:80

53,7 4 - 43,7 +  54,5 + 4 5 ,4
4 : 49,3 =  50

D er Scheitelpunkt der berechneten Parabel 
fa llt also genau mit dem Nullpunkt der B iegungs- 
durchmesser zusammen.

D ie A bszissen der Parabel fiir die vier 
Biegungsdurclim esser ergeben sich w ie fo lgt. Fiir:

I zu 31,3 entspr. 15,7 Bieg. statt 18 Yersuchsbiegungen 
II „ 151 „ 75,5 „ „ 67 „

HI „ 320 „ 160 „ „ 169
IY ,, 542 „ 271 „ „ 260

D ie Parabel is t  in Abbildung 8 dargestellt.



8. .Tuli 1908.

„ S R A  £ ■ ? * " ' 6  A U E R  Ł R  T Z "
ti..

Vm'erąuclnlng der J fieffbo łSektłbb  A te /M d .1' '■ Stahl und Eisen. 989

V. B e r e c h n u n g  d e s  g e g l i i h t e n  D r a h t e s  
v o n  1,5 mm D icke."

2
p i :

P2 =

959
.178
1470

+ +y(S)
i / ( w )
— 300 

z
75,5 +  70 +  70 +  77

12 100 
89

256 
335 +  263

2 9663
+  1 2 g

: 73.

=  335

=  263

D er Sckeitelpunkt der Parabel lieg t also 
103 — (4 0  +  19, 6)  =  4 3 ,4  =  4 , 34  mm entfernt 
von dem Nullpunkte der Biegungsdurchm esser.

D ie A bszissen der Parabel ergeben sich w ie 
fo lg t fur die v ier Biegungsdurchm esser:

I zu 15,5 oder 7,75 Bieg. statt 9,5 Yersuchsbiegungen  
II „ ;19 „ 19,5 „ „ 18,5 „

III „ 66,6 ., 33,3 „ „ 32,5
IV „ 100,1 „ 50,0 „ „ 50,0

D ie Parabel is t in Abbildung 10 dargestellt.
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Abbildung 8, 9, 10 und 11 (von links nach rechts gezShlt). 

Yerauche mit gegluhten Drahten.

XAxe fur den 1.96m m  D roht

D er Scheitelpunkt der Parabel lieg t also
73 — (40  +  15 ,0 ) =  18 =  1,8 mm entfernt vom
M ittelpunkte der Biegungsdurclim esser.

D ie A bszissen der Parabel ergeben sich fiir
die v ier B iegungsdurchm esser w ie fo lgt. F iir:

I zu 18,3 oder 9,2 Bieg. statt 9,5 Yersuchsbiegungen  
II „ 58,9 „ 29,4 „ „ 28 „

III „ 1 1 1 , 6  „ 55,8 „ „ 54 „
IV „ 180 „ 90 „ „ 92

D ie Uebereinstimm ung der Rechnung mit den 
Versuchen is t  fiir diesen D raht w ieder sehr gut. 
Die unerheblichenUnterschiede sind wahrscheinlich  
die F o lgę  eines kleinen Beobacktungsfehlers bei 
Punkt I.

D ie Parabel is t in Abbildung 9 dargestellt.

VI. B e r e c h n u n g  d e s  g e g l u h t e n  D r a h t e s  
v o n  1, 96 mm D i c k e .

"959 / /9 5 9 \-  . 1 2100V
92 +  | \  9 2 /  +  46 J

- t i
724 +  640

V II. B e r e c h n u n g  d e s  g e g l u h t e n  D r a h t e s  

v o n  3 ,07  mm D i c k e .

/6 0 3 \2
Pi = +

12 100
~ 2 l

p j =
46

1 5 0 5 +  1883

+
9604

23

l ooT = -  >7 J 
]

1505

=  1883

=  1690

y : 117 =  11,7 mm.

Pi 724

1> = 680

—  113’7 +  98 +  98 +  101,2 
4 : 103.

_112 +  124 +  119 +  112
4

D er Scheitelpunkt der Parabel lieg t also 
117 —  70 =  47 =  4 ,7  mm entfernt von dem 
Nullpunkte der Biegungsdurchm esser.

D ie A bszissen der Parabel fiir die vier  
Biegungsdurchm esser ergeben sich w ie fo lg t. F i ir :

I zu 7,8 oder 3,9 Biog. statt 3,75 Yorsuchsbiegungen
II „ 19 „ 9,5 ,, „ 10,0 „

III „ 30,5 „ 15,5 „ „ 15,25
IV  „ 45 „ 22,5 „ „ 21,5

D ie Uebereinstim m ung is t  w ieder sehr gut. 
D ie P arabel is t in Abbildung 11 dargestellt.

W enn w ir die E rgebnisse der sieben berech- 
neten B eisp iele iiberblicken, so finden w ir, dali 
die R echnung entw eder sehr annahernd oder ganz  
genau m it den Yersuchen iiberemstim mt, und
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es (larf deshalb m it Sicherheit gefo lgert werden, 
daB  d ie  B r u c l i b i e g u n g s z a h l e n  e i n e s  
D r a h t e s ,  w e l c h e r  um v e r s c h i e d e n e  D u r c h -  
m e s s e r  g e b o g e n  i s t ,  t a t s a c h l i c h  a u f  e i n e r  
P a r a b e l  l i e g e n ,  w e n n  s e i n  M a t e r i a !  g l e i c h -  
m a f i i g  i s t .

Je  nach der D icke und der Hitrte der Drilhte 
sind die Param eter der Parabeln verschieden; 
je  dicker und harter sie sind, desto groBer sind 
die Param eter.

Fiir u n g e g l i i h t e  Driilite ist 
p bei 0,97 mm Dicke =  10 mm jjl =  0 mm

„ 1,97 „ „ = 1 0 0  „ „ = 4 , 9 8  „
„ 3,06 „ „ = 4 9 0  „ „ =  8,84 „

Fiir g e g l i i h t e  Drahte ist 
p bei 0,97 mm Dicke =  8 mm u. =  0 mm

n n i) == » ii =  ii
„ 1,96 „ „ =  64 „ „ =  4,34 „
,, 3,07 „ „ — 169 „ „ — 4,7 „

D ie Scheitelpunkte der Parabeln fallen nur 
bei den 0 , 97 mm dicken Drahten mit dem N ull- 
punkte der B iegungsdurchm esser zusammen, in 
den anderen F allen  liegen  sie um so mehr vom  
Nullpunkte der Biegungsdurchm esser entfernt, 
je  dicker und harter der D raht is t. Ich habe 
diese W erte jj. genannt und oben beigefiigt, 
w eil sie in den spateren Rechnungen nocli 
benutzt werden.

E s bestehen also durchw eg die V erh a ltn isse: 
d Z r d Z ,  = [ |ł +  ( 2 E  +  8 ) ] * : [ łi  +  ( 2 E 1 +  3 )]2 
und,  wenn w ie gew ohnlich in der P rax is, 
u gegen  E  unerheblich ist, die Y erh a ltn isse: 
i l Z : d Z ,  = ( 2 E  +  o)! : ( 2 E ,  +  o)*, d. h. w e n n  
d e r s e l b e  D r a h t  b i s  z u m  B r u c h e  um g r o f i e  
D u r c h m e s s e r  g e b o g e n  w i r d ,  s o  v e r h a l t e n  
s i c h  d i e  B r u c h b i e g u n g s z a h l e n  w i e  d i e  
Q u a d r a t e  d o r  B i e g u n g s d u r c h m e s s e r .

H ierm it w are die erste der gestellten  Fragen  
beantw ortet. V iel heikler is t die Untersuchung  
der B iegungen von D rahten v e r s c h i e d e n e r  
D icke um den g l e i c h e n  Durchmesser. GroBe 
Schw ierigkeiten verursachen ja  die UnregclmaBig- 
keiten des M aterials. H atten wir es bei der 
vorigen  U ntersuchung immer nur mit d e m s e l b e n  
D raht und seinen U nregelm aBigkeiten zu tun, so 
beeinflussen le i  der folgenden die Unregelm aBig
keiten aller D rahte die Gebrauchszalilen und ver- 
dunkeln das Ergebnis.

D ie allergroB te Schw ierigkeit lieg t aber 
darin, daB die D rahte, w elche verglichen werden, 
gleiche B iegungseigenschaften  besitzen miissen. 
Z. B . diirfen sprode und elastische D rahte nicht 
miteinander vergliclien werden, und es is t  klar, 
daB kaum jem als zw ei verschiedene D rahte gleich  
biegbar sein werden, entw eder w eil das M ateriał 
nicht absolut gleich  is t, oder w eil die H erstellung  
nicht ganz gleichm aBig w ar, oder w eil die ganz 
gleiche und gleichm afiige H erstellung einen ver- 
schiedenen EinfluB auf die verschiedenen Drahte 
ausiibte. Z. B. wird dasselbe Gluh- und Ab- 
kiihlungsverfahren auf dicke und diinne, harte

und w eiche D rahte nicht denselben E rfolg  haben. 
A lle  A bweichungen driicken sich aber in den 
B iegungszahlen  aus, w eil der Apparat genau  
arbeitet. Infolge dieser Umstande wird die U nter
suchung nicht immer scharf stimmen, es kann  
aber doch v ie lle ich t ein E esu lta t mit W a lir -  
s c h e i n l i c h k e i t  erreicht werden.

Fiir die folgenden Eechuungen komme ich 
nun mit den durch die Y e r s u c h e  erm ittelten  
Zahlen d Z nicht aus, sondern ich brauche nocli 
v ie le  andere. D iese muB ich den b e r e c l i n e t e n  
P a r a b e l n  entnehmen. Obwolil die Parabelzahlen  
durchschnittlich ganz gut mit den V ersuchszahlen  
stimmen, so bieten sie doch einzelne Abweichungen  
und ich wiirde deshalb, wenn ich neben den nicht 
entbehrlichen Parabelzahlen auch die Versuchs- 
zahlen benutzen w ollte, die Y erw irrung nocli 
vergrofiern. Aus diesem Grunde w erde ich im 
folgenden uberhaupt nur die B iegungszahlen  be
nutzen, w elche die P a r a b e l n  ergeben.

Um die F r a g e : W ie verhalten sich die 
B iegungszahlen  von D rahten verschiedener D icke, 
w elche um den gleichen Durchm esser gebogen  

' werden, beantworten zu konnen, muB ich zunachst 
eine andere aufklaren. W erden die B iegungs
zahlen zw eier D rahte von der D icke o und 6] 
gleich  sein , wenn das V erhaltnis der B iegungs
durchmesser zur Drahtdicke gleich  ist?  A lso wenn
2 K  - f  o 2 R i —|— o i . -d * j , ,  . ,
— g—  =  — — " ls t i g leiche B iegungsfillngkeit

yorau sgesetzt. D ies scheint w ohl so zu  sein; 
zunachst w eil kein Grund dagegen ersichtlich ist. 
Indessen is t  doch notig, um das V erhaltnis 
m athem atisch verw erten zu diirfen, die E ich tigk eit  
zu priifen. D ie bekannte R euleauxsche F orm el:

in w elcher a die Spannung der UuBersten F aser  
und E der E lastizitatsm odul is t, deutet schon  
darauf hin. Aus ihr f o lg t :

O Ol
0: 31 2 R -|-"5 ' : 2 R i +  8i

Ist E  =  E i .  so wird a =  a i ,  wenn --- -Q —- =
7 2 R +  o

Ol .
2 E ,  +  5 i 1S

D ie E lastizitatsm odule bedingen die B iegungs- 
fahigkeiten , und die Spannungen der auBersten  
F aser die B iegungszahlen . Sodann muB sich  
die E ich tigkeit des obigen V erhaltn isses doch 
auch einigermaBen durch die Versuche und Be- 
rechnungen nacliweisen la s se n ; es werden sich  
unter den probierten D rahten doch w ohl einige 
linilen, w elche ziem lich gleiche B iegungsfah igkeit 
besitzen  und bei g leicher U ebersetzung gleiche  
B iegungszahlen  ergeben. D ie ungegliihten D rahte 
scheiden leider gleich  aus, w eil ihre F estigkeiten  
zu verschieden sind. Yon den g e g l u h t e n  
D rahten sind vier Parabeln berechnet, die ich 
zunachst untersucheii werde.
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Fiir den D ralit von 3, 07 mm D icke is t  die 
U ebersetzung bei der B iegung um den Backen-

19,84 4- 3,07
durchmesser 19 , 84  mm 3,07

7 ,5 -fach. 

D as Ueber-

die

Ihr entsprechen 22 ,5  B iegungen. 
setzungsyerhaltn is 7 ,5  bedingt fiir den 1, 96 mm 
dicken D raht einen B iegungsdurchm esser von
7.5  X  1, 96 111111 —  1^,7 mm- Fur 
diesen ergibt die Parabel Abbil
dung 10 die Zahl der B iegungen  
gleich 27 .

Fiir 1,5 mm dicken Draht be
dingt das U ebersetzuugsverhilltnis
7.5 den Biegungsdurchm esser von
7.5 X  1,5 =  11, 25,  und fiir ihn 
ergibt die P arabel Abbildung 9 
die Zahl der B iegungen gleich  28 .

Fiir 0 , 97 mm dicken D raht 
kommt der B iegungsdurchm esser 
0,97 X  =  7,3 zur Geltung, 
dem nach Abbildung 8 34  B ie
gungen entsprechen.

A uf gleiche W eise is t  
folgende T abelle eritw ickelt, in 
dem die vier Yersuchspunkte be 
nu tzt werden.

19,84 X  3,07

jedenfalls infolge des Gliiliens; beide Driihte darf 
ich also bei den spateren Y ergleichungen nicht 
verwenden.

Nun sind noch die Driihte der oben wieder- 
gegebenen T abelle Nr. 8 , 9 und 10 von 8, 95,  
4 ,9 5  und 6 , 02 mm D icke versucht werden, dereń 
B iegungszahlen  um die drei groBeren D urch-

1
21 *9.8*' m 7.

[■*

O /en r t firn 7(/V9 ierUbfra ?/*m en
?h ■f-C~f >r r/eche Bieg mgfiZChtciZ

:
\ln m.

i" r L
der &fest tngen tir iie

\ Uberse/zvn$en u

\ vc J /A

U .
\ /

2 H- m m. J \ /
i ••V \ /
\ \i?2 /

\ \ 13, /sf \ Si 12
■s. 9

■5V.i 12

A b b ild u ng  12, 13, 14 und 15.

n u ja c n e  
Uberaetli/np

1.
3,07

- =  7,5 fach Z =  22,5

1 ,9 6 X ’*,5 =  1^,7 mm Biegungsdurchmesser Z =  27 
1,5 X ‘,5 =  11,25 
0 ,9 7 X 7 ,5 =  7,4 
15 X  3,07

3.

3,07 - “ fach
1.96 X  6 =  12 mm Biegungsdurchmesser
1.5 X « =  9 *
0 , 9 7 X 0  =  5,82 „

1.96 X  4,3 =  8,5 mm Biegungsdurchmesser Z =  12 ,5 \
1.5 X 4 ,3  =  6,4 „ „ Z =  l l , 5 /
0 ,9 7 X 4 ,3  =  4,2 „ „ Z =  12

Z =  28 
Z =  34

Z =  15,25

Z =  19 
Z =  20 
Z =  22,5

Z =  10

4. 19 ,84X 1,96
11 fach Z =  50

:16 mm Biegungedurchmesser Z-- 
-10,7 „ „ Z--

\
55,5 J 
69

6.

1,96 
1 1 X 1 , 5  =
1 1 X0 , 9 7  =
1 5 X 1 ,9 6  „ ,  ,
— —  =  8,6 fach Z =  33,5^

1,5 X  8,6 =  12,9 mm Biegungsdurchmesser Z =  35,5j 
0 ,9 7 X 8 ,6 =  8,5 „ „ Z =  45
1 0 X 1 ,9 6

=  6 fach Z = - 191,96
1.5 X" 6 =  9 mm BiegungBdurchm eBser Z =  20
0,97 X  10 =  5,82 „ „ Z =  22
1.5 X  4
- ~ -  =  3,7 fach Z =  9,2l,o  ’ \

m esser zuverlassig  sind. Sie sind auch aus 
M artinmaterial und besitzen anniihernd gleiche  
F estigk eiten  w ie N r. 5 und 6. Ich w ill ihre 
B iegungszahlen  versuchsw eise auch benutzen, es 
wird sich zeigen, ob es zu liissig  ist.

Mit den B iegungszahlen  der angegebenen  
D riihte, also Nr. 5 , 6, 8 , 9 und 10, kann man 
die Kurven Abbildung 12 bis 14 konstruieren. 
D ie D icken sind ais A bszissen, die B iegungen ais 
Ordinaten aufgetragen, und zw ar in Abbildung 12 
um 10 , in Abbildung 13 um 15 und in Abbildung 
14 um 1 9 ,8 4  mm Durchm esser. W erden durch 
diese drei K urven P arallele  mit der A bszisse  
gezogen , so sind dies Linien gleicher B iegungs
zahlen Z, und diesen miissen gleicheU ebersetzungen

2 ° entsprechen.

D ie erste P aralle le  z. B ., w elche alle drei 
K urven schneidet, lieg t auf 24  mm fiir 6 mm 
dicken D raht (Abbild. 14), gebogen um 19 , 84  mm 
Durchm esser. D afiir is t  Z =  12. D ie P aralle le  
schneidet die K urve (Abbild. 13) gerade bei 
5 mm und die K urve (Abbild. 12) bei 3 ,4  mm 
dickem Draht.

2 R —|— B  19,84 +  6

1,96 X  3,7 =  7,2 mm BieguugBdurchm eBser Z = 1 0  J

Aus dieser Zusamm enstellung ergibt sich, 
daB nur die D riihte von 1 ,5  und 1,96 mm Dicke 
bei der gleichen U ebersetzung anniihernd gleiche  
Biegungszahlen zeigen. Ilire B iegungsfiih igkeiten  
sind fast gleich . D er D raht von 3 ,07  mm, w elcher  
iibrigens allein aus Thom asm aterial liergeste llt ist, 
is t zu hart, und der von 0 , 97 mm Dicke zu w eich,

1.

F iir  mm 
d icken  D rah t 

is t dic 
U eber

se tzung

G mm

3,4

6
15 +  5 

5
10 +  3,4 

3,4

=  4,3

4,0

Im M ittel is t  die U ebersetzung 4 ,1 . D ie  
A bweicliungen von diesem M ittelw erte sind 
recht gering . Zur w eiteren U ntersuchung w ill 
ich noch P arallelen  durch die B iegungszahlen  
Z =  2 0 , 30 , 4 0 , 50  und 60 legen .
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2 R = 10

» = 15
= 19,84

» 10
n = 15
» = 19,84

= 15
= 19,84

„ = 15
= 19,84

1) = 7,5
5? = 10

...............................................Z = 20 5 =  1,95 2 R + O — 11,95
2 R - f  o _

6,1 j

...............................................Z = 20 0 -  3,3 18,8 5,6 (

............................................... z  = 20 0 =  4,2 == 24 55 5,7 J
z  — 30 0 =  1,45 =r 11,45 7,9)

30 0 =  2,2 — 17,2 7,8 }
............................................... z - 30 0 =  3,1 - 23 55 ~ 7,5 |
...................................z  = 40 0 =  1,75 — 16,75 9,61

40 8 =  2,35 55 = 22 2 55 9,5 /
. z  = 50 8 =  1,5 — 10,5 55 “ U  1

...............................................z - 50 0 =  2 55 == 2 55 = 11 i
60 8 =  1,4 16,4 11,71

............................................... z  = 60 0 =  1,8 55 = 20,6 55 12 )

3.

4.

5.

6 .

D ie Ergebnisse sind befriedigender ais er- 
w artet werden konnte. le li nelime also ais 
riclitig  an, daB d ie  B i e g u n g s z a h l e n  v o n  
D r i i h t e n  mi t  g l e i c h e r  B i e g u n g s f a h i g k e i t  
d i e  g l e i c l i e n  s i n d ,  w e n n  d a s  Y e r liU ltn is  
2 R  +  o

o
D ie U ebersetzungen kann man ais Abszissen  

tind die B iegungen ais Ordinaten auftragen  
und m ittels der yorhiu gefundenen M ittelzahlen
4.1  — 11, 85 die Knrve Abbildung 15 aufzeichnen. 
Dann kann man aus ibr ohne w eiteres die Zahl 
der B iegungen entnehmen, w elche ein Draht aus- 
hiilt, wenn das U ebersetzungsverhiiltnis zwisclien
4 .1  und 11,85 liegt. Z. B . lialt ein D raht von 
10 mm D icke bis zum Bruch um 90 mm Durch
m esser hin und her gebogen, noch 43 B iegungen

2 R

Jlittel
=  5,8

7,73

9,55

d a s s e l b e  i s t .

aus, w eil 10 is t  und diesem W erte

4 ,3  fach.

die Ordinate 43 entspriclit.
D er vorangestellten  F rage trete ich je tz t  

zuniichst noch durch Berechnung eiuiger Bei- 
spiele naher.

a) Ein D raht von 6 ,02  mm D icke liillt ver- 
suchsm afiig 12 B iegungen aus, wenn er um 20  
(1 9 ,8 4 ) mm gebogen wird. W iev ie l Biegungen  
halt ein D raht von 2 nim aus, wenn er ebenfalls 
um 20 mm gebogen wird?

2 R 5 20 +  6,02
8 ~  6,02  :

D er 2 mm dicke D raht muB bei einer Ueber- 
setzung von 4 ,3  ebenfalls 12 B iegungen aushalten, 
also wenn er um 2 X  4 ,3  =  8 ,6  mm gebogen  
wird. Aus diesem Biegungsdurchm esser wird  
die zugehorige Ordinate durch Addition von  
jj. =  4 ,3 4  gefunden (Abbildung 10).

Also y  =  8,6 +  4,34 == 12,94

fiir don Biegungsdurchmesser 20 -f- 2 ist

y ,  = 2 0  +  2 +  4,34 =  26,34 
12,94! :26 ,34! = 1 2 : x  
x =  50 Biegungen.

D ie g l e i c h e  Zahl is t ganz unabhilngig von 
dieser Rechnung durch die Yersuche und die 
Berechnung der Parabel gefunden worden.

b) Ein Draht von 5 mm D icke halt versuclis- 
mafiig um 15 mm gebogen 12 Biegungen aus.

=  4 fach 4 X 2  mm =  8 :

11

11,85

W iev ie l Biegungen halt ein D raht von 2 mm 
um den gleiclien Durchmesser gebogen aus?
15 4- 5 

5~
y =  8 +  4,34 == 12,34 vi =  15 +  2 +  4,34 =  21,34 
12,342 : 21,34 2 =  12 : x  
x  =  35,5 Biegungen.

D ie V ersuche ergaben 3 2 ,5 , die Parabel- 
berechnung 3 3 ,5  B iegungen. V ielleicht is t  die 
„runde“ Beobaclitungszalil 12 eine K lein igkeit 
z u groB.

c) Ein Draht von 3 mm halt, um 20  mm 
gebogen, geinaB Abmessung von der Kurve 
Abbildung 14  etw a 31 B iegungen aus. W ieviel 
halt ein D raht von 1 ,5  um den gleiclien Durch
m esser aus?
o I Of)
—~ — = 7 , 6 fach 7 ,6 X 1 .5  =  11,4; |a =  1,82 (Seite990)

v =  1 1 ,4 +  1,82 =  13,22; y i = 2 0  +  1,5 +  1,82 =  23,32
13,2 2 2 : 23,3 2 2 =  31 :x  
x =  96 Biegungen.

D ie Versuche ergaben 92 , die Parabelrechnung  
90 B iegungen usw .

D ie algebraische Bezielm ng zwisclien 3 und Z 
ergibt sich wie fo lg t :

2 11 +  8 
6

lv oi +  j). =  y ; 2 R +  oi +■ u. =  yi 
y* : y i 3 =  Z : Zi
( Koi  +  jj.)2 : (2 R +  o i +  |j.)2 =  Z : Z i

K sei

R 5 i +  ^.)! : Z : Zi

Fiir groBe Durchm esser, bei denen es auf einige 
H illim eter nicht ankommt, darf =  o und 2 R 
+  6 =  2 R  +  Oj g ese tz t werden. Alsdann ist

1 =  Z : Zj oder 3x : Z : Z,

D as beiBt: d ie  B i e g u n g s z a h l e n  v e r h a l -  
t e n  s i c h  u m g e k e h r  t w i e  d i e  Qu ad r a t o  
de r  D r a h t d i c k e n ,  w e n n  d i e  B i e g u n g e n  
um g r o B e r e ,  a b e r  g l e i c h e  D u r c h m e s s e r  
e r f o l g t  s i nd.

Es bliebe nun noch die Beantw ortung der 
F rage iibrig, in welcher W eise die B iegungszahlen  
von dem U a t e r i a ł  der Drahte abhangen. D iese  
Untersuchung diirfte die interessanteste sein; 
sie konnte einen Einblick in den EinfluB ver- 
schaffen, den einzelne Beim engungen auf die
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Geschm eidigkeit und die W iderstandsfiih igkeit 
des M aterials gegen Bruch ausiiben. Ich denke 
an Silizium , Phosphor, Mangan, N ickel usw. 
Durch R eiBversuche hat man ihn sclion zu be- 
stimraen g esu ch t; die B iegeversuche wurden aber 
vor ilinen Vort.eile bieten. Sie wurden v iel leichter  
auszufiihren sein und infolge der groBeren A nzahl 
ein sicliereres Ergebuis gewithren. Ferner konnte 
der EinfluB der Beiinengungen durch die B iegung  
der Drilhte um verschiedeue D urchm esser und 
die Aufzeichnung der Parabelu und den Y ergleich

ilirer Param eter sehr veranschaulicht werden. 
B eziig lich  der Drilhte, w elche zu B ergw erks- und 
ahnlichen Zwecken yerw endet werden, diirften 
die B iegeversuche zur Bestimmung des Einflusses 
der Beiinengungen unentbehrlich sein, denn es 
is t doch lieute ein anerkannter G rundsatz, daB 
man die M a te r ia lu n te r su c h u n g  der M aterial- 
y e r w e n d u n g  anpassen soli.

L eider reichen die mir zur V erfiigung stehen- 
den H ilfsm ittel fur diese U ntersuclning bei weitem  
nicht aus, w eshalb ic h ’ auf sie yerzicliten  muB.

Neueres uber Sintern von Feinerz und eisenhaltigem Gichtstaube.

I | i e  Schw ierigkeiten, w elche sich der Yer- 
H iuttung feiner E isenerze, auf dereń Ver- 

wendung wolil jedes H ochofenwerk mehr oder 
w eniger angew iesen ist, en tgegenstellen , sind 
wiederholt Gegenstand eingehender Betracli- 
tungen gew esen. Hilngen undStiirzen der Gichten, 
Explosionen, lioher K oksverbrauch, groBe Ver- 
luste an eisenhaltigem  Gichtstaube, bedeut.ende 
Aufwendung an Arbeitslohnen fur die R einigung  
der Flugstaubkammern, Kanille und W inderhitzer  
sind unvermeidliche 
TJebelstilnde. D iese  
Uebelstilnde lassen  
sich dadurch zum 
groBen T eile ver- 
ineiden, daB man das 
Uebel von Grund auf 
beseitigt und haupt- 
sllchlich stiickiges  
M ateriał yerhiittet, 
oder die feinkorni- 
gen, pulverformigen  
Erze in eine dem 
Hochofen zutrilg- 
liclie Ziegelform  
bringt. Zahlreiche 
patentierte y er fa h 
ren haben das groBe

I I
I

i

Problem zu losen versucht: durch Pressen  des 
angefeuchteten M aterials unter lioliem Druck, 
durch Zusatz organischer oder anorganischer 
B indem ittel, durch E rhitzen des in Ziegelform  
gebrachten E rzes bis zur Sinterung usw . Nur 
w enige dieser Verfahren haben brauclibare E rz- 
z ieg e l zu liefern yerm ocht; entw eder zerfielen  
dieselben m angels geniigender mechanischer Fe- 
s t ig k e it , oder zufolge ilirer chemischen Zusam- 
m ensetzung bereits in den obersten Zonen des 

H ochofens, oder sie waren  
nicht poroś, sondern un- 
durchlilssig fiir die Hocli- 
ofengase und daher schw er 
reduzierbar. D azu gesell- 
ten sich nocli die holien 
H erstellun gskosten , die 
den effektiyen W ert des 
P rodukts sehr beeintrilcli- 
tig ten .

E in neues Yerfahren, 
eisenhaltigen  Gichtstaub  
und feine E isenerze ohne 
Zusatz von Bindem itteln  
in eine zur Y erhiittung ge- 
eign ete Form zu bringen, 
is t  k iirzlicli dem Amerika- 
ner J a m e s  S c o t t *  unter 
P atentscliu tz g e ste llt  wor- 
den und wird zurzeit auf

* „The Iron A ge“ 1908, 
20. Fcbruar, S. 594.

Abbildung 1. Scotta Ofen zur Sinterung von GichtBtaub und Feinerzen. 
XXVt I I j 8 2
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schaftliche, um den Ofen fiihrende Kam mer b 
miinden, in  w elcher sich die durch die Oeff- 
nungen a tretenden Gase sammeln und durch 
den Kamin c entw eichen. D ieser Kamin fiihrt 
durch eine Trockenkammer d, in w elche das 
R ohm aterial m ittels eines B echerw erks gestiirz t 
wird. D ie B echerw erksgrube e is t mit einem  
R ost abgedeckt, der beim E ntladen der E rze  
ein D urchfallen von grobstiickigem  M ateriał ver- 
hindert. E in zw eites Becherw erk fiirdert das 
getrock nete Erz in den Trichter auf der Gieht, 
dessen Boden nacli A rt eines R iittelsiebes aus- 
gebildet is t  und dessen Oeffnungen durch V er- 
lindern der E xzen triz ita t des A ntriebs-E xzenters f  
je  nach der GroBe der B eschickung beliebig ein- 
g este llt werden konnen. In den Ofenschacht 
ragen 64 in v ier R eihen verte ilte , nacli A rt  
des Bunsen-Brenners ausgebildete D iisen, w elche  
durch die R ingleitung g  mit H ochotengas und 
durch die L eitung h mit heifiem W ind gesp eist  
werden. D iese L eitung h steht mit der Hocli- 
ofenheifiw ind-Leitung in Verbindung. Durch ge- 
eignete Y entile, die von den Arbeitsbiihnen des 
Ofens bequem zu erreiehen sind, kann fiir jeden  
Brenner das Gemisch von Gas und L uft belieb ig  
regu liert w erden; dem Ofenwiirter is t es dadurch 
m oglich, stets einen bestimmten H itzegrad im 
Ofeninnern einzustellen .

D as feine E rz und der Gichtstaub rieseln  
durch das R uttelsieb in den Ofen, schinelzen  
wahrend des H erabfallens und sintern zu kleinen  
Kliimpehen zusammen, wobei die feinen im G icht- 
staub enthaltenen K oksteilchen die agglom e- 
rierende W irkung der Gase unterstiitzen. D er 
Boden des Ofens is t  ais T richter ausgebiidet, in 
dessen Oeffnung zw ei gezithnte W alzen  i ge- 
lagert sind, die sich gegeneinander drehen, die  
zum T eil geschm olzene M asse zusammenkneten  
und nach auBen befordern. D ie kleinen Klumpen 
zusam m engesinterten E rzes fallen in einen unter  
dcm T richter angebrachteu W asserbehitlter, in  
w elchem  sie gekiih lt und von wo sie durch ein 
Becherw erk in Eisenbahnwagen gefordert werden, 
die das fertige zur Verhiittung geeign ete  Ma
teriał zum Hochofen schaffen.

L. C. Flaccus, HiHteningcmour.

dem H ochofenwerk der Carnegie S teel Company 
mit gutem  E rfo lg  durchgefiihrt. D er Erfindung 
lieg t die bekannte E rscheinung zugrunde, die 
man in dem Verbrennungsschacht der W ind- 
erhitzer beobacliten kann, indem kleine eisen- 
lialtige von den entziindeten Hochofengasen  
m itgerissene G ichtstaubteilchen zum Schinelzen  
kommen, mit anderen in iihnlichem Zustand be- 
findlichen Teilelien zusammensintern und nun in- 
fo lge ihrer Schw ere auf den Boden des Ver- 
brennungsschacbtes niedersinken.

rao.

Abbildung 2.

Horizontalschnitt durch don oberen OfenBchacht.

Abbildung 1 ze ig t den Scottschen Ofen, in 
welchem  nach obigem V organg in ununterbroclie- 
nein B etriebe gro Be Mengen Gichtstaub undF ein- 
erz gesin tert werden, Abbildung 2 ste llt einen 
H orizontalschnitt durch den oberen Ofenschacht 
dar. D er Ofen is t  ais zylindrisclier Schacht- 
ofen aus feuerfestem  M ateriał, w elches von einem  
schm iedeisernen M antel umgeben wird, aufgebaut. 
In dem unteren T eil desselben siud eine A nzalil 
Oeffnungen a angebracht, die in eine gemein-

Modellformerei fur Massengegenstande.:::

Die nachstehenden B etraehtungen sollen dio 
yerschiedenen V erbiiltnisse bei der Modell- 

formerei von M assengegonstanden niiber erortern, 
und zwTar n ach fo lgen d en G ęsich tsp unkten :I.Form - 
kasten, II. Modelle, III. A nordnung der Modelle auf 
deńM odcllplaUen, IV .A nw endungdesF orinbrettes,
V . T eilung der Form en, V I. V erteilung  der

* Nach E. II. B a r r y  in „Proceedings of the 
American Society of ilechanical Engineers", Yol. 29, 
No. 3. Yergl. auch „Stahl und Eisen1* 1908 Nr, 2 S. 63,

einzelnen  Modelle iiber eine gem einsam o Form , 
V II. A nordnung dor Einliiufe und des E ingusses.

I. F o r n i k a s t e n .  S ow eit w ie  uberhaupt tur.- 
lich, is t die A nw en dung von NormalgroCen bei 
den F orm kasten anzustreben. Fiir kleine Form en, 
w elche in sogenannten  Klappformkusten * hor- 
geste llt  w erden konnen , sind dio g iin stigsten  
Grofjen 230 X  305 nnn und 255 X  460 mm. Er-

* Yergl. den Bericht von B, O s a n n  in „Stahl 
und E isen“ 1903 Nr. 4 S. 2S4.
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fahrungsgemafi ist dio Kj&ijffflg . m i y  beiden  
Grofion diosolbe, obgleioh Form at
um oin Drittol molir Abgusse aufnim m t. W enn  
m it zwoi yorschiodenon Grofien von Form kasten  
diesolbo L eistung orziolt wird, so ist die kloinoro 
w ogen der goringoron K osten und leichteren  
A rbeit yorzuzielien. V on den in dor GioCeroi 
yorliandenon KastongrBfien ist ein gonaues Y er- 
zoicbnis anzulegen, und oin K asten m it boson- 
doron A bm essungen ist nur im N otfalle zu bo- 
schąffon. W as die Hobo dor Form kaston botrifft, 
so ist diosolbe fiir den Untorlcaston ausroichend, 
w enn nach dem Einform on dos Modollos unter  
den tiefston P unkten  der Form  nocli eino Sand- 
scliioht von rd. 40 mm yorhandon ist, w iilirend sich  
im Oberkaston der Sand auch frei tragen muC. 
Wird der Sand m aschinell goprefit, so m acht liior- 
boi dio Y erdichtung rund oin F iin ftel der ur- 
spriinglichen Hohe aus. D ie Verliiiltnisso zw isclion  
der Grundflacho oinor Form und iliror ganzon  
Hohe bezw. dor Hohe dos Oberkastons allein  
zeigen folgonde Ziiforn :

i i<*hłn \ hmov  K lelnste  Hohe des
's u n z e n  de " K lelnste G esam t- O berkastens, dam it
Form kasten* hShe dcr Form  dersclbc noch den

Sand tragen  kann

230 X  305 mm 76 mm 48 mm
255 X 460 n 82 „ 50 n
320 X  445 n 90 „ 55 1)
340 X  395 r 95 „ 57
355 X  585 n 102 , 60 r>

Formkasten, dio noch von einom Mann ge- 
tragen wordon milssen, sollon bei einom Ilochst- 
gew ich te von 38,5 kg  n iclit iiber folgonde Mafie 
hinausgohon: In dor Broito n ich t iibor 305 mm, 
w eil sonst die Form beim Transport zum Kippen 
noigt; in der Liingo n icht iibor CIO mm, w oil boi 
einer groCoron Lange dor Arboitor die Arrno zu  
w oit ausstrockon muC. Form kasten, doren Grund- 
riG sich dom Quadrato niihert, sollton yerm ieden  
werdon, w oil sio auch bei einor Broito untor 
305 mm boim Tragen solir łe ich t kippen. Das 
besto Y erhaltnis der Broito zur Liingo lieg t bei 
5 :10 bis 6 : 10. Bei K lappform kaston muC die 
iiufiere Sandschicht an don schw iichston Stellen  
mit 25 111111 eingohalten wordon. Bei Zusam m en- 
legung einor A nzalil yon  kloinen Modollon in eine 
gomoinsame Form entstolion von solbst Sand- 
loisten, w elche dio aufieren Sandschichten gogen- 
einandor absteifon. Sind in diesem Fallo die 
Modelle flach, n ich t iibor 13 m m  zu beiden Soiten  
der Toilungslinio horvorragond, so ist dio Form  
auch bei abgenom m enem  K asten ohne A rm iorung  
goniigend w iderstandsfiihig. Bei hoheren Modollen 
odor bei grSfierer Liinge dor Form w ird jedocli 
eine giirtolartige A rm ierung derselben notig, 
w elche im Klappform kasten m it eingeforint wird 
und oinem Form kasten yon  kloinor Hohe ent- 
spricht. Das G ew icht einer sólchen A rm ierung  
fiillt gow ohnlich kleiner aus ais das G ew icht einer 
hinreichend yerstarkton, aber n ich t armiorten  
Sandschicht. W o man m it den gew ohnlichen ,

eisornen Form kasten arboitot, em pflehlt es sich, 
ais AuCenwand dor Form  gloichfalls die minimalo 
Sandscliicht von 25 mm oinzuhalton, damit das 
Gufistiick n ich t vom  Form kaston aus eine Ab- 
schreckung orleidet. W eil boi n icht abnohmbarom  
Form kaston dor Arboiter dio Form wiilirend dos 
Transportos gegon  don Korper stiitzen  kann, so 
lassen sich solcho K asten grotler horstellen, niim- 
lich bis zu 400 X  670 mm im L ichten, und das 
G ew icht der Form kann fiir einen Mann bis zu 
58 kg betragen.

Boi allen Form kaston sollen obonso w ie  bei 
don M odellplatten und auf don Form inaschinen  
dio Diibol und D iibellochor nach e i n e m  Mafl an- 
gofortigt wordon. D ie Diibol sind m it Graphit 
zu schm ieron und sollen  in  dio Loclior nur so 
scliarf oingepaCt w erden, daO sich die Form kaston  
noch ruhig abhoben lassen.

II. M o d e l l e .  Modelle, nach w olchon M assen- 
gogenstiinde geform t w erden sollon, sind m it 
m oglichster Sorgfalt auszufiihren. Da oin grofSerer 
K ostonaufw and fiir ihre H erstellung bow illigt 
w orden kann, so w erden in jedem  Falle zuerst 
gonauo M odellzeichnungon angefortigt. Dio Mo- 
delle sind zu  scheiden in Gebrauchsmodolle oder 
Modelle sch lochtw eg, nach denon der Form er 
arboitet, in Mustormodollo, nach w olchon Go- 
brauchsm odollo ais AbgUsse orhalton werdon und 
in e r s t o  M ustermodollo, nach w olchen gewOhn- 
liche M ustermodollo abgegosson worden. W erdon  
die Gebrauchsmodello ais Abgiisso von Mustor- 
m odellon orhalten, so w erden sio gow ohnlich  
durch Nacharbeit fortiggeste llt; hiiulig w erden  
indes dio Gobrauchsmodelle unm ittolbar nach dor 
gonauon M odellzoiehniing ausgefiihrt. D ie Go- 
brauchsm odolle sind in  der P egel aus Metali und  
nur ausnahm sw eiso fiir ganz roho A bgiisse auch  
aus Holz. Holzmodollo w aren ebon boi einiger  
F ein h eit dor Oberfliiclio fiir die yioltausendfache 
A bform ung oines M assengegenstandes zu w en ig  
widorstandsfśihig. Dio M ustermodelle konnen eben
falls nach Z eiclm ungen angefertigt odor nach  
orstenM usterm odellon abgegossen  worden. Selbst- 
yerstandlioh muf! in don MaCen dor Z eichnung  
fiir oin M usterinodell dio zw eim aligo Schw ind ung  
bis zum A bgusse dos fortigen G egenstandos sow io  
eino etw a  vorzusehendo B earbeitung boriicksich- 
t ig t werdon. M usterm odelle w erden aus Holz 
odor Metali angefertigt. E rste M usterm odelle 
w orden nur selten  hergostellt.

W ie erw ahnt, ist das Materiał fUr dio Ge- 
brauehsm odello fast ausnahm slos Metali. Is t die 
B en utzung eine so regelmaCigo, dafi die Modelle 
dem A nsatzo von R ost n ich t u n terliegon , so 
w erden sie am boston aus GuCoison hergostellt. 
W enn jedoch ein oisornes Modoll oin ige Zoit auCer 
Gebrauch bleibt, so w ird  es durch Rostfleckon  
yerdorbon. Gufieiserno Modelle so llten  dahor in 
einer rnoglichst trockenen Atmosphśire aufbew ahrt 
w erden. Da aber gew ohnlich  dio Modelle m it
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don zugehorigen Formbrottorn znsam m cn auf- 
gehobea w erden, so w iirden dio B rotter in  trocke- 
ner L uft einschrum pfen und borston. Ist es da- 
her w ahrschein lich , dafi Modelle liingere Zeit 
ungebraucht in A ufbew ahrung bleiben diirften, 
so w erden dieselben bessor aus M essing, Bronze 
oder anderen L egierungen angefertigt. W ogon  
dor oinfaclion L otun g sind die letztgonannton

)M  M \

Abbildung 1.

AbbildiiD" 2.

rrm ° r.ma s  I>—J ■.
Abbildung 3.

M otallo auch fiir soleho Modelle sehr geoignot, 
an  donon voraussichtlich Abiinderungon vor- 
kom m on durfton. Modello aus Stahl worden  
kaum  angow ondot, da sie keino V orteilo bieton. 
A lum inium  ist w ogen seinor goringon W ider- 
standsfahigkoit fiir Modello n ich t geeignet., auch  
haftot dor Form sand auf diesom M etalle stiirkor 
ais z. B. auf Gufloisen. Ganz allgomoin sind indos 
dio M odollplatton aus A lu
m inium  , da boi dioson das r*---- V

goringo Gowicht dio Ilaupt- 
sacho ist. Dio Oborfliicho dor 
M otallmodollo orhiilt einen  
W achsanstrich , durch w el- 
clien das A nhaften  dos Form - 
sandos vorhindert wird. Man 
lo st M yrtonwachs in  B enzin  
und iiborbiirstet dio Modello 
m it diosor Losung. Dio iiltere Methode, dio Mo- 
dollo zu orwarmon und dann m it B ienenw achs 
zu roibon, ist w onigor enipfohlonswort.

Die M odellzoichnungon wordon orgiinzt durch 
Y ortoilungsskizzon, aus. w olchon dio Zusnmmen- 
legu n g  mehroror Modolle in eino gom einsam e 
Form orsichtlich wird. Dio V ortoilim gsskizze ist 
g lo ichzeitig  m it dor M odellzeiehnung zu entw erfon, 
■weil Aendorungon in oiner dor beiden Zeich- 
nungon auoli auf dio andere Bozug nehm en. In 
der Y ertoilungsskizzo sind auch der EinguC und

dio Einliiufe in die Einzelform en sow io notw ondigo  
Stoigor und Saugtrichtor orsichtlich zu maclion. 
Fiir diese Skizzo, nach w elcher die B efestigung  
der Modello auf dor M odollplatte erfolgt, gon iigt 
die E inhaltung dor A ohnlichkoit und die E in- 
schreibung dor Hauptmafio.

III. A n o r d n u n g  dor  M o d o l l e  a u f  do n  
M o d o l l p l a t t e n .  M odollplatton m iissen grund- 
siitzlich angew ondet worden, sobald dio T eilung  
dor Form und die Gostalt der Modolle dios or- 
laubon. W enn die Modelle eine obono Flacho 
habon und ungoteilt m ontiert w erden konnon, 
so ist iliro B efestigung auf dor M odollplatte oin- 
facli. N ach Abbildung 1 w ird in  diesom Fallo 
die entsprochondo Zahl von Modollon auf dor 
oinon Soito dor P latte  bofestigt; P ist die Modell- 
platte, M sind dio Modolle. Haben dio Modello 
eino groCoro Iloho, so m iissen sie in weitoron  
A bstiindon yertoilt wordon, damit zw ischen ibnen  
eino goniigonde Sandschicht bloibt. In diesom  
Fallo bringt man zw eckm aflig dio Modello zu 
boidon Seiton dor P latte  an, und zwar vorsotzt, 
ontsprochond dor A bbildung 2. Nach dor E in- 
form ung liogon dahor die Einzelform en f hoidor- 
seits der Toilungslinio 1 im Oborkaston o und im  
U ntorkasten  u (Abbildung 3). Um  an Modell- 
koston zu sparon, kann man die Modollo aucb 
bloC oinsoitig auf dor P latto  m ontieron. Dio 
M odellplatto wird dann, w ie  A bbildung 4 zeigt, 
in  dorsolbon W eiso zuerst im U ntorkasten und 
dann im Oborkaston abgoformt. Dor Oborkasten 
w ird nach A bhebung der M odellplatto gow ondet 
und naci) oinor D relm ng um 180° in dor Hori- 
zontalobeno auf don U nterkaston aufgosetzt. Da- 
durch ersclieinen die Einzelform en im Oberkasten 
gegon jeno im U ntorkasten um  don A bstand v 
Yorsetzt und die Form entspricht w iedor dor Ab
bildung 3. In dieser W eise m ii fi t e  dor Oborkaston 
eingeform t worden, sobald eino grofiero Hoho dor

M/ffe Formkotfen

Abbildung 4.

Modelle dio Abhobung d e s  K a s t o n s  untunlich  
m acht. Dio Y erlogun g dor Form en iibor und  
unter dio T oilungslinie nach A bbildung 3 hat 
aber ste ts  den N achteil, dafi die F iillung dor 
E inzelform en beim Gusso und die A bkiihlung der 
GuCstiicko n ich t unter genau g leichen  Bodingun- 
gon orfolgt, w eshalb hiiuflg die Gleichhoit der 
erhaltenen Abgiisso untereinandor zu w unschon  
iibrig liifit.

AVonn oin Modeli n ich t ungoteilt auf einer 
Soite dor M odollplatte angebracht wordon kann,



.ę . '^ o d le w n i » t « { f k i a a o^rgB tmwmic«»y**
i . |  „ B R A C U i ^ p R E R T Z "

8. Juli 1908. '/juschriftzn an die. Itertaktion. >' - Stahl und Eisen. 997
———  ' ~ - W -s  - /

so ist dor nłichstliogonde F ali dor, daB; dńsi Modeli 
g ete ilt und in seinon zw oi Toilon zu boiddh Soilon  
der P latte m ontiert wird. Dio T oilung eines 
Modolles mufi im mer zwockm afiig geschohen. In 
den Abbildungen 5 und 6 handolt es sich bei- 
sp ielsw eise um dasselbe Modeli m it dom U nter-

schiedo, dafi die Kanton a und b in A bbildung 5 
scharf und in A bbildung 6 gerundet sind. D ieser 
Untorschied bedingt fiir beide Fśille die verschie- 
dene, aus den A bbildungon ersiclitlicbe T eilung  
der Modolle M. Boi der B oliebtheit gerundoter 
Kanton bodarf es w ohl dos allgom einon H inw eises. 
diesolbon n icht vorzusebon, w o sie unniitz die 
Formarboit erschworen. Das in don Abbild. 7,

8 und 9 gegebeno Boispiol soli dios noch bosonders 
verdoutlichen. Dio einfachste M odolltoilung er- 
g ib t sich in A bbildung 7 bei scharfon Kanton a 
und b, woboi Kanto c gerundet soin kann. Mufi 
auch die Kante a gorundot worden, so ist der 
oboro Modelltoil nach A bbildung 8 in dio Modoll- 

platte oinzusotzen, dam it die 
R undung a am Gufistiick 
g la tt abgogossen erscheint. 
Sind schliofilich dio Kanton  
a, b und c zu runden, so ist 
die M odolltoilung nach Ab
bildung 9 vorzunohnion. Man 
bogegn etn och  hśiufig dorBe- 
fiirchtung, dafi an n ich t ge-  
rundoten K anten dos Gufi- 
stiickos eine H artung oin- 
treton miisso. Die eigont- 
licho Ursache diosor H artung  
oder A bschrockung w ar indes 
bei H andstam pfung die Bo- 
net/.ung dor Kanton boi dor 
Nachbessorung dor Form. Bei 
m aschinellor P ressung findot 
oino solcho B enetzun g n ich t 
m ehr sta tt, und dam it or- 
seh ein t auch oin w esont- 
licher Grund fiir das A uf- 
troton von K antenhartung  
besoitigt. Abbild. 10 zoigt 

einen Fali, in w elchem  die beidon Modelltoilo 
von sohr ungloicher Hoho sind. Um  zw isclien  
den hoheren M odellteilen stiirkere Sandleisten zu  
orhalten und dio Flacho dor M odellplatto docli 
ausniitzen zu konnon, w erden die M odelltoile zu 
beidon Seiton dor Platto abgew echselt, w ie  das 
auch in  A bbildung 2 fiir oin u n gete iltes Modeli 
gozeig t wurde. (SehluB folgt.)

Zuschriften an die Redaktion.
(F iir d ie  un te r d ie se r Rubrik erschcinendcn  A rtikei ubern im m t d ie  R edaktion keiae V erantw ortung.)

Ueber das W asseraufnahm everm ogen von K oks.*
Das in den „Chomisch-technischon U nter- 

suchungsm othodon“ von P o s t  (auf Soito 26) an- 
gegebeno Y erfahren zur B estim m ung dos Wassor- 
aufnahtnovormogens von  Koks hat don Fehlor, 
daC es don Bodingungon, unter w elchen  die Koks 
auf der Kokorei ihre F ouchtigkeit aufneiunon, 
nicht entspricht. Der Kokoroifachmann, in dossen

* Bereits einige Tage, bevor die Zuschrift von 
l im . Dr. Johannaen eiugiug, erhielt die Redaktion von 
aeiteu der J l a s c h i n  e n f a b r i k  K a r l  K r a u s e  in 
L e i p z i g  die dankenawerte Anregung, Yersuche iiher 
die \Va8seraufnahmefahigkeit von rotgliihendeni Koka 
unatellen zu laBaen. Zur Uebernahme dieaer Arbeiten 
hat sich der Yerfasser der eraten Yeroirentlichung iiber 
dieses Gebict („Stahl und Eiaon“ 1908 Kr. 23 S. 806) 
in zuYorkommender W eise bereit erkliirt.

Anm . d. Red.

Praxis ein „Auslcochon vorhor gotrocknetor und  
auf W alnufigrofie zerkloinerter Koks in  sioden- 
dom Wasser" n ich t vorkom m t, lohnt donn auch  
die hiernach orlialtenon E rgebnisse ab, ais nur 
von „theoretischem  Intorosse“, und glaubt, dafi 
soine Koks tatsachlich niom als oinen so liohon  
W assorgohalt zoigen konnon.

Um  iiber die S ticbhaltigkoit diosor Bedenken  
urteilon zu ktinnen, g eh t man am beston so vor, 
dafi man auf der Kokorei friscli gedriickto,gliihendo  
K oksstiicke mćiglichst rasch und m it m oglichst 
viol W asser abloscht, d. h. daC man dio Stiicke  
unm ittelbar in  kaltes W asser w irft und dann den 
W assorgehalt dieser Stucke bestim m t. D iesos 
Y erfahren ist vo llig  oinw andsfrei. E s g ib t ta t
sachlich K oksbettkonstruktionen und Ablusch-
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Yorrichtungon, boi denen oin solclies vollstandigos 
„Ersaufen8 dor Koks le icht moglich ist.

E s fragt sich nun, w ie lange und auf wolcho  
Woiso man die so genaCten Koks abtropfen lasson 
soli, oho m an ihren F eu ch tigkeitsgehalt foststellt. 
A uch hior entsprechon die Y orschrift von  P ost 
und dio A rbeitsm ethodo, w elche in dem gonannten  
A ufsatz boschrieben ist, don tatsachlichen V er- 
haltn issen  solir w onig. Boi den beschriebenen  
V ersuchen  w urde eine fiir dio Praxis minimalo 
Monge Koks (1 kg) in  zorkleinortem Zustand 
in einem  freion Raum zum Austrocknon hin- 
gesto llt. In der Praxis liegen  grofie Koksstiicko, 
und zwar n ich t 1 kg, sondern 10 bis Y ielleicht 
20 t in einem  allseitig  geschlossonon Eisenbalm - 
w agen  fost eingepackt. Im  Innern der Ladung  
findet nur oine geringe Luftstrom ung statt, zu- 
m al w en n  dio Zwischenriium e zw ischen den Koks- 
stiicken  m it Losch verstopft sind. Die L uft siittigt 
sie li deshalb bald m it F euchtigkeit, und dann ist 
oin w oiteres Austrocknon dor Koks nicht mohr 
m oglich. Nur dio Koksstiicko an der Oborflache 
dor l ‘/i bis 2 ‘/a m tiefen  Ladung kćinnon noch  
einen  Teil ilires W assergehaltos vorlioren. Hior- 
nach diirfte es verstiindlich sein, daC boi don 
V ersuchen, w elche in dem gonannten A ufsatze  
beschriobon sind , viol g iinstigere Bedingungen  
zum A ustrocknon dor Koks gogobon waron, ais 
bei einor W agenladung Koks, dio doch m eist don 
Gegenstand oiner U n ein igkeit zw ischon Zeche 
und H iitte bildet. DaC der W assorgolialt von Koks 
innerbalb 48 Stundon von 9 % auf 3 % abnim m t 
(sieho Abbildung 5 auf S. 801, Kurven des Jahres- 
durchschnittes von 1904), w enn dio A ufientem pe- 
ratur 16° betriigt, ist z. B. prąktisch fast unm oglich.

A u f Grand dieserE rw iigungen babo ich folgon- 
den sich eng an die B edingungen dor Praxis 
lialtenden W eg  zur B estim m ung des W aśsorauf- 
nahmoYermogens Yon Koks e in gesch lagen : 50 bis 
100 kg  friscligedrUckte hellgliihende Koks w urden 
in  kaltem  Wassor untergetauclit und darin bis 
zur Yolligon A bkuliluug bolassen. Die Koks 
w urden dann in oin Î aC m it durchlochertem  
Bodon — das dio S telle  des E isonbalm w agons ver- 
troton sollte — gopackt und 24 Stunden darin 
aufbew ahrt. Darauf wurden dio Koks heraus- 
gonom m en, rascli bis auf oine KorngroCo von  
otw a 5 cni zerschlagen und jo 5 k g  zu don Feuch- 
tigkoitsbostim m ungon eingew ogen .

N ach diesem V erfahren w urden g e s t a m p f t e  
S a a r k ó k s  g u t o r  Q u a l i t a t  untersucht. S ie  
z e i g t o n  o i n e  W a s s e r a u f n a h m e f a h i g k e i t  
Yon 28 bis 35 °/o. D ie W erte schw ank ten  also 
ziem lich stark. G ew ohnlich wurdon W erte von  
etw a  30 o/0 gefundon. Es ist mir leider nicht 
m oglich, Koks anderor H erkunft auf diese W eise zu 
untersuchen. Y ielle ich t gesch ieh t es von inter- 
essierter Seite.

Hior m oclite ich noch betonen, daC die W erte, 
w elche ich durch A uskoclien yorhor getrockneter

Koks in siodendom W asser erhalten habe, im all- 
gem einon 3 bis 5 o/0 n i o d r i g e r  waron ais diese 
npraktischon“ Ergebnisse. Bei dor Boriihrung  
der gliihendon Koks m it dom A bloschw assor findet 
eben oin v iel onorgischoros A uskoclien dor Gase 
aus den Poroń der Koks sta tt, ais w en n  man 
erkalteten Koks m it siodendem  W asser bohandelt. 
Dio StuckgroCe dor Koks schein t daboi nur eino 
untorgeordnote Rolle zu spiolon. D ie W erte des 
Postschon V orfahrens fallon also olier zu niodrig  
ais zu lioch aus gogenubor dem in der Praxis 
m oglichen W assorgolialt. AuOordom w oichon dio 
oinzolnon E rgebnisse stark voneinander ab. Auch  
lasson A ustrocknungsversucho m it e in igen  Pfund 
Koks keine Schliisse auf die Feuchtigkeitsabnahm e  
von W agenladungen Koks zu.

Ich glaube daher, dafi man uberhaupt bei der 
B eurteilung der Stichhaltigkeit von Reklam ationen  
w egon  zu bohem W assergehalt von Koks die 
E rgebnisse solcher V ersuche zur B estim m ung des 
W asseraufnalinioverm ogens nur m it groflter Vor- 
sich t rerw erton  darf.

B r e b a c h  a. d. Saar. Dr. phi!. Otto Johannsen.
* $*

Ich m ochte iibor die angodeutoten Z w eifel 
koin U rteil abgeben, bis ich entschioden groif- 
baro R esultate in don Hiinden habe, dio ich durch 
neu anzustellondo V orsuclie bokom m en werdo. 
Heuto schon w ill ich  jedoch gerne zugoben, dafl 
jedoufalls rotgliihendor Koks odor sogar w eifi- 
gliiiiondor Koks, w ie  er aus dom Ofen komm t, 
otw as molir W asser aufnohm on wird ais kaltor 
Koks in hoifiom W asser. A boraucli diese V ersucho  
entsprechon doch tątsachlich n icht dor Praxis. 
A u f w elcher Kokeroi liiCt man donn den Koks 
dirokt ersaufon? M eist go lit man mit dem Ab- 
losclien  dos Koks derart Yorsichtig um , daC dor 
Koks noch heifi verladen wird. W ohl jodor 
K okereifaclim ann w ird aus seiner Praxis erziihlen 
kon n en , daC E isenbahnw aggons boi der Vor- 
ladung durch dio Hitzo des Koks zum  Bronnen  
gekom m on sind.

Ob dio 3 bis 5 % mohr W assor (w io Hr. Dr. 
.Johannsen angibt), wolcho gliihendor Koks gegen - 
iiber kaltem  Koks aufnim m t, fiir die Praxis eine 
grofio R olle spiolon, w ill ich dahingestellt sein  
lasson.

Hr. Dr. Johannsen erw ahnt W asseraufnalim en  
von 28 bis 35 o/0j yerschw eigt jedoch bodauer- 
lichorw eise die W asserabgabe des Koks in seinem  
angefiihrten Sinn beim A ufbewahron des Koks 
in  einem  Fafl m it falschom Boden. Ob auch dies 
der Praxis genau entspricht, w ill ich ebonfalls 
dahingestellt sein  lassen. Die oberen Partien  
■werden infolge dor unm ittelbaron L uftaussetzung, 
die unteren  Partien durch dio L uftstrom ung jeden- 
falls trocknor sein  ais die m ittleren. A us 50 
bis 100 kg oine gu te  D urchschnittsprobe zu zielien, 
ist doch ontschieden gow agter ais w enn man ein



fiir allemal nur jo 1 kg  zu den ganzón arizu- 
stollonden Y ersuchen beibehalt.

Moine Yeroirentlichungon sollten  n ich t den 
Zweck orfiillen, alle praktisclion Ergebnisso und  
Erfahrungon um/.ustofien, sondom  nur tlioorotiscli 
bew eisen, dafl derartige A nalysen, w ie sie unsor 
Abnohmer fand, untniiglicli sind, und an diesor 
B ehauptung mufi ich entschiedon festhalton. 
Selbstverstiindlich m aeht aber dor eine Cbemikor 
die Versucbe so, der andoro andors, und worde 
ich in der angedeuteten  W eiso dio Yorsuoho aus-
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fiihren, w eshalb ich die A nregung dos Hrn. Dr. 
Johannsen in der bow ufiten A ngelegonlieit ent- 
schioden ais dankensw erten B eitrag zu dor bohan- 
delten Sache anerkenno.

Um  aber an m oinen durch langjahrigo I’raxis 
gesam m olton Erfahrungon fostzubalten, worde 
ich die neuon Vorsucho auch nur in M ongen  
von etw a  1 kg ausfiihren. Es goben ja  dann beide 
Y ersuche unin ittelbare V orgleichsw erto.

K okereilaboratorium .

Bericht uber in- und auslandische Patente.
Deutsche Patentanmeldungen. *

‘25. Juni 1908. KI. 7b, O 5787. Yorrichtung 
zum beliebigen Abkuppeln des Ziohwagons yon der 
Ziehkotto. Friedrich Otto, Dusseldorf, Tollstr. 27.

KI. 7 c, C 1-1149. Maschine zur Herstollung yon 
Blechgittern oder Blechnetzen aus geschlitztom Blech. 
Francis Henry Crittall, Manor Works, Braintree, Engl.

KI. 18a, H 42026. Yerfahren zum Trocknen yon 
Gebliiseluft fiir Hochofen mittels wasseranziehonder 
Salze. Frank W illiam  Harbord, Englefield Greon, 
Surrey, Engl.

KI. 21 h, G 22 929. Elektrischer Induktionsofen. 
Eugen Assar Ale.\iB Gronwall, A xel Rudolf Lindblad 
und Otto Stalhano, Ludyjka, Schweden.

KI. 21 h, G 24 295. Elektrischer Ofen. Eugen 
Assar A lcxis Gronwall, Axel Rudolf Lindblad und Otto 
Stalhane, Ludyika, Schweden.

KI. 2Gd, O 5415. Yerfahren zur Abscheidung
des Teers aus heilien Destillationsgasen mit Teer,
teerigem Gaswasser oder beiden. Dr. C. Otto & Co., 
G. m. b. H., Dahlliausen a. d. Ruhr.

KI. 31 c, H 42 780. Yerfahren und Yorrichtung
zur Herstellung von dichten Stahl- oder anderen Jle-
tallblocken unter mechanischem Druck in sich nach 
oben yerjungender Form. Adolf Holfmann, Dussel
dorf, Gutenbergstr. 37.

KI. 49 e, D 18 390. Auahebeyorrichtung fiir 
Schm iedepressen; Zus. z. Pat. 191416. Franz Dahl, 
Bruckbausen a. Rh.

29. Juni 1908. KI. 24 c, II 40251. Rekuperator 
mit wagerecht iibereinander liegenden und rechtwinklig 
zueinander yorsetzten Abhitze- und Luftkaniilen. 
Henning & Wrede, Dresden.

KI. 24 c, Ii 33 893. Ausmauerungsstein mit ab- 
gerundeten Rippon fiir Rogencratoren und Reaktions- 
tiirmo. Hugo Oskar Knoblauch, Lobau i. S.

KI. 24c, K 36 201. Ausmauerungsstein mit ab- 
gerundeton Rippen fiir Rcgeneratoren und lieaktions- 
tiirme; Zus. z. Anm. K. 33 893. Hugo Oskar Knob- 
lauch, Lobau i. S.

KI. 24 o, M 33 325. Gaserzeuger, bei dcm die 
wahrend des Stillstandes noch entwcichendcn Gase 
yerbrannt werden. Georg Friedrich Matt, Ludwigs- 
liafen, Hardtmannstr. 28.

KI. 31 c, W  26 996. Yerfahren, dio Festigkcit 
yon GuBstiicken aus Leiclitm etallen, z. B. Aluminium  
oder seinen Legierungen, zu yergrofiern. Friedrich 
W ilhelm W itte, ŹscliocherschestraBe 19, und Deutsche 
Kugellagerfabrik, Ges. m. b. H., Leipzig-Plagwitz.

KI. 4 8 c, K 34 422. Ofen zum Gliihen zu emaillieren- 
der Gegenstiinde, bei dom die Stichflamme der Feue-

* Die Anmeldungen liegen yon dom angegebenen  
Tage an wahrend zweier Jlonate fiir jedermann zur 
Einsicht und Einspruchserhebung im Patentamte zu 
Borlin aus.

rung yon dem Gliihgut abgohalten wird. Johann 
Kliliner, Dusseldorf, FischorBtr. 17.

KI. 49 e, P 19 784. Fallhammer; Zus. z. Patent 
189233. Fa. A. Borsig, Berlin.

G ebrauchsm ustereintragungen.
29. Juni 1908. KI. 31 e, Nr. 342 681. Formkasten- 

handhabe. Hermann Fritzsche, Leipzig, 1’liisner 
W og 14.

D eutsche  Reichspatente.
KI. 31 c, Nr. 1S4S0S, 

yom 29. Juni 1906. 
E d u a r d  II ś i s e i n L e i  p- 
z i g - K l e i n z s c h o c l i e r .  
L dsbarer Modelidiibel.

Beide m iteinanderzeit- 
•weilig zu yerbindendo 
Modollteile a und b be- 
sitzen jo eino M etallhiilse 
c, dio boido so oingesetzt 
w erden, daB sie bei 
richtiger Lage der Mo- 
dellteile in eine Achso 
fallen, und eino durch- 
gehende Nut d  in dor- 
selhen Richtung yerliiuft. 
Sie konnen dann mittels 
eineB mit Ansatzen e und 
f  yersehenon Schliissels 
g  fest mitoinander yer- 
einigt werden, besonders 
wenn die Endfliichen der 
beiden Hiilsen c abge- 
schriigt Bind.

KI. 24 f ,  N r. 1!)1 240, vom 30. Oktober 1906. 
L o r e n z  N i x  in M i i l h e i m ,  Ru hr .  K ost m it ab- 
wechselnd festen und bewegtichen Stiiben.

Der Kost besteht aus miteinander abwechselnden 
festen und beweglichen Roststaben a, die samtlich mit 
siigeartigen Ziibnen b yersehen sind und zwar so, daB

die Ziihne benachbarter Stiibe einander entgegengesetzt 
gerichtet sind. Die festen Stabe ruhen auf zylindri- 
schen Teilon, die beweglichen Roststiibe hingegen mit 
Augen auf Kropfungen der drehbar gelagerten W elle c 
und m it dem andern Ende auf P ollen  d. Durch die 
Bewegung der yerschiebbaren Stabe Boli die aufliogonde 
Schlacke zerkleinert werden.
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Patente der Ver. Staaten von Amerika.
Nr. 836801. J o h n  C o y n e  i n  W i l k i n s b u r g ,  

Pa. Staubabscheider f i ir  Hochofen.
Das Gichtgas verliiBt den Ofen durch Rohr a 

und gelangt durch Rohr b in don Behiilter c, der 
dauernd his dicht unter die Miindung deB RolireB b 
mit W assor gofiillt gehalten wird. Durch dio Beriihrung 

mit dem W asser soilen die 
Gase den Staub abgeben, 
der durch Rohr d  in ein 
SammelgofiiB e sinkt, aus 
dcm er nach Bedarf ent- 
fornt wird. Um durch ot- 
waige Exp]osionen im Ofen 
den Staubsammler nicht zu 
storon, kann er durch ein 
durch Gewicht f  ausge- 
glichenes Yentil g  gosclilos- 
sen werden. Eino Spindel 
li ist mit einem IColben i 
in einom Zylinder k gcla- 
gert; sie soli boi einer Ex- 
plosion infolgo des erhShten 
Druckes im Ofen vorge- 

schloudert worden und das Gentil g  auf das Rohr b 
niederBtofien. Die Explosionsgaso sollen durch Oeff- 
nung I, dio fiir gowohnlich durch eino Klappe 
gesclilossen ist, ins Frcio entweiclien. Hierbei wird 
ein Yentil n geoifnet und ein W asserregen aus Rohr o 
in dem Staubsammler p  erzeugt, den die Explosions- 
gase durohstroichen miissen.

2

N r. 84'2'2<H>. C. L. T a y l o r  i n A 11 i a n o o , Ohio. 
B lockstripper.

In dem Gestell a einos Laufkranes oder dergl. 
ist an einer Trommel b der PreBstempel c fiir den 
aus der Form zu pressenden Błock anfgehiingt. Dor- 
selbe triigt auf einom Querstiick d  vier Seilrollen e, 
zwei auf jedor Seito des Stompels c. Vier analog

angeordnete Rollen f  sind 
in einem Quer8tiick g  ge- 
lagert, das auf dcm Stem- 

£ poi c sich fttlirt und dio 
Henkel h fur die Block- 
form triigt. D ie zusam- 
mengehorigen Seilrollen e 
und f  sind flaschenzug- 
artig durch Seile oder 
Kettcn i  miteinandor ver- 
bunden, doren beido En- 
den auf oinor Trommel k  
befostigt sind. Vondioser  
liiuft jodoB der beiden 
Seile » zuniichst iiber dio 
vordere untere Rollo f , 
dann uber dio Yordere 
obere Rolle e yon hier 
zuriick zu einer im Ge- 
stell gelairorten Fiihrungs- 
rollo /, Ober eine mittloro 
Fiilirungsrollo m  und eino 
hintere obere Rollo e, zur 
hinteren unteren Rollo f  

und von da zu der Seiltrommel k  zuriick. Beim Ge- 
brauoli wird dio Yorrichtung m ittels des Seiles n auf 
den Błock gesenkt und die Augen li in die Henkel 
der Form eingehakt. Dann werden die beiden Soile 
odor Ketten i  aufgewunden, w obei, da dio oberen 
Rollen e sich nicht weiter senken konnen, dio unteren 
Rollen f  mit der daran hSngenden Blockform hoch- 
gehen.

Nr, S52347. E d g a r  F.  P r i c o  i n N i a g a r a  
F a l l a ,  N .Y . H trstellung von Ferrochrum , F trrn - 
m angan, F erro titan , F erroranadium  und dhnlichen 
Legierungen m it geringem  Kohlcm toffgehalt.

Die Herstoilung der Legierungen erfolgt in zwei 
Stufen im elektrischen Ofen. In einem orsten elek
trischen Ofon a mit die eino Elektrodo ljildendem 
Bodcn aus Kohlo und mit Seitenwiindon aus nicht 
leitendom Materiał, ICarborundum odor Kieselsaure, 
wird auB einem Gemonge von EiBonerz oder Eisen,

KieselBiiuro und 
ICohle Forrosilizium  
mit hohem Gehalt an 
Silizium und niedri- 
gein Kohlenstoflge- 
halt dargestellt. Die- 
ses wird zeitwoilig 
in einen zweiten elek- 
trischen Ofen b abgo- 
stochen, dessen>Van- 

de aus schwer- 
Bchmelzbarem ila te -  
rial, insbesondere aus 

Chromit oder M agncsia bestehen. Auf das łluBsige Ferro- 
8ilizium, wolchos in den Ofen b abgcstochen und durch 
don elektrischen Strom flussig crhalton wird, wird eino 
Mischung des Erzes, desson Metali an Eisen gebunden
werden soli, nobst einem basischcn Zusclilag, z. B.
Kalk, aufgegeben und daraus durch das Siliziunt des 
Forrosiliziums das Metali reduziert, das sich mit dom 
vorhandenen Eisen vorbindot und zeitweise durch c 
abgoBtochen wird.

Nr. 8G0312. H e n r y  S o i d l e r  in G r e a t  F a l l a ,  
Mont. Diise f i ir  GeblSseBfen.

Die an den Ofon a angoachlossene Diisc b besitzt 
auBer der Verbindungaoffnung c mit dem Ofen, dem 
W indointritt d  und dor Beobacbtungs- und Reinigungs- 
Sffnung e noch eine vierte, tiefer alB dio Oelfnung c 
gelegeiie Oeflnung f, die mit einer Kappe g versehen 
ist. Dieao Kappe ist durcbbohrt und dio Durch-

bohrung fur gewohnlich durch eine Platte aus ge- 
niigend leicht schmelzbnrem Metali verschlossen.

Ist das Niveau der Schlacke im Ofeninnern so 
lioch gestiegen , daB sie die Oellnung c erreicht, so 
HieBt sio durch diese in den tieferen Teil der Diise b, 
schmilzt die YerschluBplatte der Kappe g fort und 
tlioBt aus. Ilierdurch und durch den m it Geriiusch 
austretendcu Geblasewind wird die Aufmerksamkeit 
der Bedieuungsmannschaft erregt.

N r. S(>04i)7. A d o l f  E r n s t  Mo n n o  in C r e u z -  
t h a l ,  Deutschland. Yerfahren zum  Beseitigen der  
L unker in Blocken und dergl.

Dor Lunker wird durch einen Strahl unter star
kom Druck stehenden Sauerstoffes aufgeschmolzen und 
die Hohlraume dann sofort mit bereit gehaltenem  
flussigem Metali ausgefiillt. Hat daa GuBstiick nicht 
die erforderliche W arnie, bo muB dem Sauerstoff zu- 
erst Waaserstotr zur Bildung einer heiBen Gebliise- 
flammo beigesellt werden, bis daa GuBstiick bis zum 
Yerbrennen des Eisena yorgewarmt iat. Statt dessen  
kann auch gliiliender Brennstoff auf das GuBatuck ge- 
legt und dieser durch den Saueratoffstrahl zu lioher 
Ilitze gehracht worden.
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V

Aus Fachvereinen.

Verein deutscher Ingenieure.
Die diesjiilirige Hauptyersammlung dea Yereines 

deutscher Ingenieure fnnd in den Tagen yom
28. Juni bis 1. Juli in Dresden statt. Sio wurde mit 
einem gliinzend yerlaufonen BegriiBungsabond, den 
die Stadt Dresden im Zentraltheater yoranstaltot hatte, 
eingeleitet. Die zahlreichen Darhiotungen wurden 
durch einen geistyollen szenischen Prolog yon F. A. 
G o i B l c r :  „Der Geniua dor guten Launo“ eriiffnot. 
Dann folgte daa oigentlicho Festspiel, betitelt „EiBen“, 
yon dem DreBdener Dichtor G e o r g  I r  r g a n g .  Ea 
Ktellte in poetiaelier Form die Entwicklung dor Eisen- 
yerwendung yon der Zeit dea .CheruBkerfursten Her
mann his zur Gegenwart dar. Daran roihton sich 
noch mehrero andero humoristische Szenen und Ver- 
anBtaltungen, welcho dio Festteilnehmor noch lange 
Zeit beisammon hielten.

Am Montag, den 29. Juni, erfolgte im Beisein des 
K o n i g s  y o n  S a c h s o n  im Kgl. Schauspielhauso 
die feicrliche Eroffnung der 49. ilauptvorsammlung 
durch den derzeitigen Yeroinsyoraitzenden, Geheimrat 
Professor S l a b y  aus Berlin. Nachdein Staatsminister 
D r. G r a f  y o n  Ho l i  e n  tl i  a l  u n d  B o r g e n  die 
Yersammlung namens der Kgl. Staatarogierung be- 
griiBt und Oberbiirgermeister B e  u t l e  r ala Yertreter 
dor Stadt Dresden gesprochen hatte, richtote Geh. 
Hofrat Prof. Dr. M iih la u  im Auftrage der Technischen 
Ilochschule und der Bergakademie Freiberg herzlicho 
BegriiBungsworte an die Festversammlung und gab 
den BeschluB der Dresdener Technischen Ilochachnlo 
bekannt, Kommerzienrat H a l l b a u o r  aus Laucli- 
liammer zum Doktor-Ingenieur ehrenhalber zuernennen. 
Nach Erstattung dos Geschaftaberichtes durch Regie- 
rungB baum eia ter a. D. i i  e y  o r , in Yertretung des orkrank- 
ten Yereinadiroktora Geh. Baurates D r.-Ing. P e t e r s ,  
yerkiindeto der Vorsitzende unter sturinischen Beifalls- 
bezoigungen die Yerleihung dor Grashof-Denkm unze 
an Dr.-Ing. G r a f  v. Z e p p e l i n  und an Professor 
Dr. S t o d o ł a  in Ziirich. E b fanden aodann in Er- 
ledjgung der weiteren Tagosordnung die Featvortriige 
atatt. Ais erster Redner sprach Geh. Hofrat Professor 
Dr. W a l t h e r  I l e m p e l  aus Dreaden iiber die Trink- 
wasserYorsorgung der Stiidto yom chemischen Stand- 
punkte aus. Dann folgto der m it grofier Spannung 
orwartete Yortrag von Dr.-Ing. G r a f  y. Z e p p e l i n  
i i b e r  l e n k b a r e  L u f t s c h i f f e .  Am Abend fand 
eine Festvorstellung im Koniglichen Opernhauae statt.

In der zweiten Sitzung, die am iolgenden Tage 
in der Aula der Technischen Hochachule unter dom 
Yoraitz yon Bergworkadirektor T r e u t l e r  abgehalten  
wurde, kamen dio goachaftlichcn A ngelegunhciten: 
Rechnungsablago, Wahlen und Vorstandsboriclite zur 
Erledigung. Zum Yoraitzenden wurde Gcneraldirektor 
E r n s t  H e l l e r  yon der IIannovorschen Maschinen- 
fabrik, A.-G., zu Beigeordneten wurden Diroktor Jo l i .  
K o  r t i n g  (Dusseldorf) ur.d Direktor W a l t e r  ) l e n g  
(Dresden) gewahlt.

Ueber das T e c h n o l e x i k o n  berichtete der Ku
rator des Yereines, Baurat O. T a a k s  (Ilannoyor) Die 
Yerhandlungen mit der Reichsregierung haben den Er
folg gebabt, daB znstiindigo Porsonen einen ZuschuB 
empfehlen wollen. Das Reich hat Bich auch mit den 
Bundesstaaten in Yerbindung geaetzt. Eine noch un- 
entschiedene Frage ist, ob daa Lexikon im alten alplia- 
betisclien Sinno fortzufiihren sei. Man hat hierzu Gut- 
acliten heryorragender Fachlouto eingefordert, dio aber 
zum groiitcn Teile noch ausstehen. Jedenfalls wird 
auch in Zukunft daa Reichsamt des Innem  EinfluB 
auf dio Ausgestaltung des Lexikons gewinnon wollen. 
Es wurde folgende Resolution einstimmig angenom m en:

„Dor erweiterte Yorstand wird crmiichtigt, in 
Yorhandlung mit dem Reiclie und den Staatsbehorden 
dariiber zu troton, ob und in welcher W eise daa 
Technolexikon in Yerbindung mit dem Yerein deut- 
seber Ingenieure yerwirklicht werdon kann."

Dann beriet man weitor iiber Yereinsarbeiton und 
boliandelte Bezugsqnellen- und Adreasenyerzoichnis, 
Patontgesetz, Polizeiverordnung betreffend Einrichtung 
und Ueberwachun;; elektrisclier Starkstromanlagen 
nebst SicherheitByorsonriften und ondlich Hochschul- 
yortriigo und UebungBkurse fiir Ingenieure der Praxis 
und Lohror Technischer Mittelschulen. D ie Monats- 
schrift „Technik und "\Yirtschaft“ rentiert sieli gut, 
zumal da sich das Anzeigenwesen zur Zufriedenhoit 
entwickolt hat.

Darauf folgte ais nachster Punkt ein Antrag des 
Yor8tandea auf Einsetzung eines Ausschussea zur Pi ii- 
fung der Frago: A e n d e r u n g e n  in de r  O r g a n i -  
s a t i o n  de s  Y e r e i n e s .  Es wird boschlossen, einen 
ArbeitsausschuB zur Prufung dieser Frage einzuaotzen.

Der niichsto Punkt betraf einen Antrag des Baycri- 
schen Bezirksvereins betreffend Y e r w a l t u n g s i n g o -  
ni o u r e .  Der Yorstandsrat empfahl der IIauptversamm- 
lung folgenden BeschluB:

„Der Yeroin deutacher Ingenieuro halt es fur 
erforderlich, daB die Aemter dor ataatlichen und kom- 
munalen Verwaltungen den Akademikern allor Berufs- 
klassen zugiinglich gomaclit werden, aofern sie sich dio 
geeigneten Kenntniaseerworben haben. Der Yeroin dout- 
sclier Ingenieure halt os fiir erwiinscbt, daB den Diplom- 
ingenieuren zur Ausbildung in der Yerwaltung in den 
staatlichen, kommunalen und priyaten Yerwaltungen 
joder Art Gelegenhoit goboten werde, und beauftragt 
den Yorstand, zur Erfullung dieser Forderung dio go- 
oigneton Schritte in die W ege zu leiten."

Die Versammlung beschloB demgemiiB. — Ais 
Ort dor nachsten Hauptyersammlung wurde alsdann 
auf Einladung des Rheingau-B ezirksyereins AY i o ś 
li a d  e n  und M a i n z  gewahlt. Fur das W erk: „Dio 
Entwicklung der Dampfmaschino" wurden dom Yer- 
fassor M a t a c h o B  ohne Debatto oinstimmig 10000 Jh 
bewilligt. A is letztor Punkt folgto der Ilaushaltplan  
fiir 1909. Damit war um 1 / - 1 Uhr die Tagosordnung 
erledigt. Um 1 Uhr gewiilirte S e . M a j e a t i i t  d e r  
K o n i g  dem Yoratand des Vereins, den Rodnern der 
Festyersaminlung und dem Yorsitzenden des Festaus- 
schusses eine Audienz im ResidonzBchlosse und lud 
die Ilerren darauf zur Friihstiickatafel ein.

In dor lotzten Sitzung am 1. Juli hielt Goli. Hof- 
rat Prof. Dr. M o l l i e r  seinen angekiindigten Vortrag: 
Guatay Zenner. Endlich sprach Dipl. - Ingenieur C. 
M i c h e n f o l d e r  aus Dusseldorf iiber Kranbauarton 
fiir Sonderzwecke. Der R est des Tages war einer 
gemeinsamen Dampferfahrt nach MeiBon gewidmet. 
Den BeschluB der Tagung bildete ein Ausflug in dio 
sachsisclio Schweiz zur Baatei.

Verein deutscher C hem iker.
Zur Hauptyoraammlung des Yereins deutscher 

Chomikor, dio yom 10. bis 12. Juni im herrlich ge- 
legenen Jena abgehalton wurde, hatte sich eine groBe 
Anzalil von Mitgliedern und GiiBten oingefunden. Am  
Yorabend begriiBto im Namen dor einladenden Bezirks- 
yereino Sachaen-Thiiringen und Sachsen-Anhalt Pro- 
fessor Y o n g e r i c h t e n  dio Versammlung auf daB 
herzlichste. Seiner Anapracho folgto ein von ihm 
gedichtetes FoatBpiel, betitelt: Der Epigone oder Yer- 
gangenheit und Zukunft der Chomie. Am nachsten  
Tago fand die erste Festsitzung unter Leitung des 
YeroinsYorsitzenden Professors Dr. D u i s b e r g  statt. 
Nach den iiblichen, mit ungeteiltem  Beifall aufge-
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nommonen Anapraclien, bei welchen der Terein doul- 
scher Eisenhiittenleute durch Kommerzienrat Br a u n  a 
yertreton war, und Yerlesung zahlreichcr DepeBchon, 
fanden dio Featrortriige stntt. An dio Nacbm ittags- 
sitzung, welche der Erledigung goscbiiftlicher An- 
gelegcnhoiten gewidm et war, schloB aich daa Fest- 
mahl. Am dritten Tage fand abormala eino geachiift- 
liclie Sitzung atatt, wiihrond am letzten Yersamm- 
lungstage oino allgomeino Sitzung und die ycrschie- 
denen Pachgruppenver8ammlungen abgehalton wurden. 
B ei der Fiille dos zur Spracho gekommenen Materials 
ist ein niihoies Eingehon auf die Materio an dieser 
Stelle undonkbar. Don BesehluB der bedeutungsvollen 
Tagung bildete ein Ausflug ins Schwarzatal.

D eutsche  Bunsen - Gesellschaft.
Die XV. Hau]itversammhmg der Gesellschaft, zu 

der etwa 200 Teilnehmer, darunter eine ganze Reihe 
von Hochschullehrern, Beamten und Yertretern be- 
freundeter Yereine erschienen waren, wurde vom
29. bis 31. Mai d. J. in den Raumen des Oester- 
reichischon Ingonieur- und Architekten-Yereines zu 
Y rien abgehalten. Nach der ublichen BegriiBungs- 
anspracho, dio dor Priiaidont der Gesellschaft, Ge- 
heimrat N e r  u s t  aus Berlin, an die Yoraammlung 
riclitote und auf dio der Kiiltuaminister Dr. M a r c h e t  
sowie Ilofrat Dr. S k r a u p  u. a. erwiderten, erfolgte  
die ersto Vorleibung der durch Geheimrat Dr. v o n  
B o 11 i n g e r gesti fteten B u n a o n-M ed a illo a n P r o fe sso r  
Dr. F r i e d r i c h  K o h l r a u s c h  in Marburg. Aladann 
ging man zu den wissenschaftlichen Vortragen iiber.

U. a. sprach Dr. H a n  s G o l d s  chin  id t  aus Essen
a. d. Rulir iiber

nouo T herm itreaktioiien.
Der Yortragende gab im Anschlusso an die Erwahnung 
seiner friiheren Yortriige eine genaue Dofinition dor 
yon ihm erfundenen Tbermitreaktion ais einer B olchen, 
bei der ein odor mehrere reduzierend wirkende Me- 
talle oder Metallegiorungen auf eine Metallverbindung 
dorartig einwirken, daB das Gemisch, an einer Stelle 
zur Entziindung gebracht, yon Belbst weiterbrennt, so 
daB aich unter yolliger Oxydation des aktiven Ele- 
mentes eino iliissige Schlacke bildet und das redu- 
zierte Metali sieli alB einlieitlicher Rogulus abseheidet, 
frei von dem reduzierenden Metali. Aohnlich wie 
Aluminium wirken, ao fuhrte Dr. Goldschmidt weiter 
a u a, dio Cermetatle, was Professor Muthmann, Miinchon, 
featgestollt hat; Silizium dagegen reagiert, abweichend 
yon den Behau])tungen anderer Forschor, im obigen 
Sinne nicht. "Wenn auch bei gewissen hoher oxy- 
dierton Yerbindungen eino iibnliche Reaktion eintritt, 
b o  iat daa reaultierondo Metali nie frei von Silizium. 
Ala das m etallische Kalzium auf dom Markt erschien, 
lag dor Gedanke uaho, auch dieses M etali zu Re- 
duktionszweckou zu benutzen. Indes zeigte sich hałd, 
daB Kalzium alinlich wio Magnesium sich zu tech- 
nisch brauchbaren Roaktionon nicht yerwcuden liiBt: 
der Reaktionaverlauf ist zu heftig , dio gebildeto 
Schlacke — OaO — iBt zu strengflussig, um eino 
einheitlicho Metallabscheidung im Sinne dor Thermit- 
roaktion zu erzielen. "Wesentiich anders liegen dio 
Yerhiiltniase, wenn man Kalzium gleichzeitig mit 
Silizium ala roduziorendea Agens benutzt. Die Re- 
aktionsgeschwindigkeit dea Kalziums wird durch daa 
bedeutend tragere Silizium betriichtlich herabgemiiulert 
unter gleichzeitiger Bildung einer leichtfliissigen Kal- 
ziumsilikatschlacko. In  einer grofien Reihe to u  Ver- 
suchen wurden durch den Yortragenden die Grenzen 
festgelegt, zwisclien denen eine Legierung bezw. 
Mischung von Kalzium und Silizium technisch braucli- 
baro Roaktionen liefert. Aehnlich wio Silizium wirkt 
auch Aluminium auf die Reaktionsgeschwindigkcit

des Kalziums ein, ebenao gibt oine Kombination aller 
drei — Si, Al, Ca — gute Metallabachoidungen. An 
Stello yon Kalzium kann mit iihnlichem Erfolg Magno- 
sium troten. Dies zoigto der Yortragende an einer 
Reihe von anachaulicken Yerauchon. Bei diesen Yer- 
suebon wurdo gefunden, daB man eino Legiorung fon  
Kalzium und Silizium nicht nur dadurch herstellen  
kann, daB man boide Mctalle zusammenschmilzt, 
sondern auch dadurch, daB man Silizium m it Kalk 
orhitzt; daa Silizium wirkt reduzioreud auf Kalk unter 
Bildung eines Kalziumsilizides von ungefahr einem  
Drittol Kalzium und zwoi Drittol Silizium. D ięses 
Silizid ist sehr luftbeBtandig, zeigt einen glanzenden  
Bruch und hat ein spezifisches Gewicht von etwa 2. 
AuBer zu Rcduktionszus ecken kann diese Legierung 
mit Yorteil in der Stalilindustrie zur Desoxydation 
■von Stahlbadern an Stelle von Aluminium bezw. 
Magnesium verwendet werden. Der Hauptvorteil liegt 
darin, daB sich im Gegensatze zu Aluminium und 
Magnesium hier eine leiclitfluBsige Schlacke (Scbmelz- 
punkt etwa 1350°) bildet, die leicht und Tollstiiiidig 
an die Oberflache steigt. AuBordem gelingt es mit 
Hilfe dieses Kalziumsilizides, den Gehalt an Schwefel 
in Stahl wesentlicli zu yermindern, was fiir Spezial- 
stśihle besonders in Betracht kommt. Die Herstellung 
dieser Legierung wird nach einem dem Yortragenden 
durch Patent geschiitzton Yerfahren im groBen aus- 
gefiihrt.

A uf die iibrigen zahlreichen Yortriige niilier ein- 
zugehen, erlaubt una dor Raum nicht, auch diirften 
B i e  fiir unaore Leser nur geringeB Interosse bieten. 
Wir aehen daher von ihrer ^\riedergabo ab.

American Foundrym ens Association.*
Ala die Krone aller seitberigen Zusammenkiiiifte 

der Vereinigung amerikanischer GieBereifaclilouto 
wird in der anierikaniBcben Presse die in den Tagen 
vom 8. bis 12. Juni abgebaltone Yersammlung be- 
zeichnet, stollte aie doch trotz ihrer Yerlegung nach 
Toronto auf kanadischen Bodon mit einer Besuchs- 
zilfer von 1430 Teilnohmern einen Rekord in derGe-  
schiclito des GieBoreiwesens auf. Mit der Yersemm- 
lnng war eine reicli beschickte Fachausatellung ver- 
bunden. Den Voraitz bei den Yerhandlungen fuhrte 
Stanley G. F la g ; ;  jr. aus Philadelpbia. Infolgo yon 
Einladnngon wurden ala Orte fiir die Versammlungen 
der nachaten Jalire die Stiidte Cincinnati (1909), 
Detroit (1910) und Pittaburgh (1911) bestimmt.

Wenn auch der FleiB und die regsame Geschiiftig- 
keit und Anteilnahme an den Zieleń dor Yereinigung, 
welche die nordamerikanischen G ieBerei-Fachleute 
durch die in iiberaus stattlicher Anzahl eingereichten  
Abhandlungon an den Tag legten, riihmend anerkannt 
w-erden muB, so ist eB doch andereeits um ao mohr 
zu bedauern, daB diese Arbeiten teilweise Gebiete be- 
treffen, die durch die Eigenart amerikanischcn Lebens 
nicht ohne weiteres fiir deutschc Yerhaltnisse in B e
tracht kommen, daB sie teils aber auch in Europa 
liingst Bekanntes wiederholen, wodurch im ganzen 
genoinmen ein Bericht iiber das wiasenswerte Er- 
gebnis gedriingte Form annehmen kann. “NYir be- 
lialten uns jedocli vor, auf die eine oder andere Ab- 
handlung bei Gelegenheit zuriickzukommen.

Der Yormittag des ersten Yerhandlungstages be- 
gann mit der Yerlcsung einer Gruppe von Abhand- 
luugen, die ais dio Maschinenformerei betreilend 
zusammengefaBt waren. L. M. P e r r a u l t  w ies auf

* Yergl. „Stahl und E isen“ 1908 Kr. 19 S. 673. 
Ausfiihrliche Berichto iiber don Verlauf der Tagung 
sieho „The Iron A go“, 18. Juni, S. 1926; „The Iron 
Trade R e \iew “, 18. Juni, S. 1117;  „Castings“, Juni- 
lieft S. 93.
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Tabelle 1. A n a l y s e n  v o n  A u t o m o b i l  z y  1 i n d e r g u  B.

Nr. Herkunft
Gesamt-
kohlen-

stolT
0/

Gcbund.
Kohlrn-

stofl*
O'/o

Mangau

%

Schwefcl

%

Slljzluin

%

Phosphor

%

Zu£festig-i
keit

kir/nmm

Mlitcltun;

V o!!

1 Franzosiscb . . . _ _ 0,59 0,110 1,72 ■ L. N. Pcmull t, 
Watc*ihurv

2 Englisch . . . . — — 0,41 0,083 2,73 1,141 — ( Casting Co.

3 Franzosiscb . . . — i — 0 ,0 9 — 0,11 1,64— 2,30 1,20— 1,70 1 J. J. "WiUon.✓ Motor Car Co.,
4 Yereinigte Staaten __ — 0 ,5 0 - 0 ,0 0 0 ,0 9 - 0 ,1 1 1 ,5 0 - 3 ,0 0 0 ,3 0 —0,60 1 Detroit.

5 n n 3,35 0,51 0,43 0,004 2,31 0,05 15,72
6 n w 3,02 0,43 0,22 0,053 2,70 0,463 13,34
7 tj n 3,34 0,10 0,469 0,083 2,50 0,566 11,17 W. A. Jcnkins,
8 •t w 3,04 ■ 0,08 0,322 0,10 2,55 0,820 13,80 Olds mobile Co.,
9 'ł n 3,24 0,098 0,385 0,111 2,67 0,733 16,82 Lansing, Mich.

10 n n 3,34 0,59 0,525 0,084 2,30 0,807 16,10 (Analysen, an-
t! n w 3,74 0,65 0,410 0,083 1,60 0,536 12,98 ffefertip:t fur die
12 f) yj 2,87 0,028 0,440 0,159 3,56 •> 17,60 Assocłation of
13 n ł? 3,52 0,624 0,476 0,091 1,72 0,578 17,76 Automobile
14 3,91 0,62 0,823 0 ,068 1,67 0,444 14,99 Manufacturers.)

! 15 » n 3,61 0,75 0,518 0,093 1,38 0,620 10,34
10 Frnnzosisch . . . 3,47 0,40 0,400 0,102 2,45 0,717 12,61

17 V . . . _ * — 0,60 0,075 1,47 0,127 — |  W. A. Jenkins.
18 »ł . . . _ ** — 0,43 0,103 1,50 0,862 —

1!) Yereinigte Staaten 3,17 0,45 0,3!) 0,13 1,99 0,05 _***
\ F. W. Stickle,

20 v n 3,34 0,76 0,30 0,09 1,88 0,70 _***
21 Mercedes . . . . 3,36 0,10 0,60 0,00 2,29 0,83 —

|  Hartford, Conn.

* Graphit 2,63. ** Graphit 2,82. *** Probestiibo von 25,4 mm Starkę un
brnchen bei 26,72 kg/qmm Belastung. Die Durchbiegung betrug 3,8 mm.

d 305 mm freier Lange

die Schwierigkeitcn hin, die sieh bei der A n f e r t i -  
g u n g  v o n A u t o m o b i l z y l i n d e r n  sowohl fiir dio 
Heretellung der Modelle ais auch fiir das Einformen 
der m eist dunnwandigen Stiicke ergeben. Interessant 
sind dio von ihm und weiterhin in einer Arbeit von 
F. \Y. S t i c k l e  sowie von anderen in der Be- 
s])rechung des Yortrages m itgeteilten Analysen von 
franziisischen, englisclien und amerikanischen Zylin- 
dern, dieselben sind in der vorBtehenden Tabelle 1 
zusammengefaBt.

Auffallend ist in dieser Zusammenstellung der 
holie Phosphorgehalt der unter Nr. 3 aufgofuhrten 
franziisiBchen Zylinder, der bei den andauernden StoB- 
beanspruchungen, denen ein derartiger Maschinenteil 
untorworfen ist, zu Bedenken AnlaB geben muB.

Des weiteren legte  E. II. Mu m f o r d ,  Phila- 
delphia, Pa., der Yersamnilung eine Anzalil Fragen 
aus dem praktischen Betrieb vor, die sich auf 
F o r  m m  a s  c h i n  e n  bezogon und den Zwcek hatten, 
einen Meinungsaustausch unter den Anwesenden her- 
beizufiihren. Diese Absicht wurde auch durch eine 
liingere Auseinandersetzung erreicht. Der Vorschlag 
Mumfords, dem gelernten Former fiir den Lobnausfall 
infolge der Einfiihrung von Forinmaschinen eine Ent- 
schadigung zukommen zu lassen, fand sehr geteilten  
Widerhall. Fast allgem ein herrsehte die Ansicht, daB 
zu einer m oglichst guten Ausnutzung eines Betriebes 
mit Formmascliinen zwei Gruppen von Arbeitern ge- 
hiiren, yoii denen die eine das Einformen und die 
andere das GieBen und das Entleeren dor Kasten zu iiber- 
nehmen liabe. Es sei eine physische [jnmiiglichkeit, 
wenn ein Masehinenformer, dor tiiglich 300 Kasten 
einformt, dieselben aucli noch vergieBen und ent- 
leeren soli.

Der Inhalt der Arbeit von W . M. C a r r ,  
Kow York City, behandelte das G l u h e n  d e r G u B -  
w a r  en.  'Wfihrend in der EisengieBerei Yerschiedene  
Absichten mit dem Ausgliihen verfolgt werden, indem 
in den TempergieBereien eine TTmwandhing des

Kohlensloffes, beim HartguB eino Yerringerung von 
durch das Abschrecken entstandenen Spatinungen in 
einzelnen Teilen des Stiickes und in der GraugieBerei 
die Ilebung Yon Spannungen, welche auch bei lang- 
samem Abkuhlen auftreten, erzielt wird, traehtet 
die StahlformgieBerei dahin, eine Yeriindorung des 
Gefiiges unter gleichzeitiger Verringorung Yon Span
nungen zu erreichen. Hierfur ist die giinstigste Tem
peratur hei 820 bis 850° C. gelogen. Beziiglich der 
Gluhzeit und der passendsten Ofentypen solle man 
sich nicht durch Laboratoriuinsversuche, sondern nur 
durch Erfahrungen leiten lassen.

II. E. D i 11 e r , Chicago, legte „B e s t i m m u n g  e n 
f i ir zu b e a r b e i t e n d e s  G u B e i s e n “ vor. Gewohn- 
lich stellen, so fuhrte derY erfasser aus, dio llandels- 
gieBereien mit den Probestiiben wohl FeBtigkeits- 
prufungen an, aber keine Yersuche zur Feststellung  
der "Weicliheit des Materiales, die doch fiir dio spatere 
Bearbeitungsfahigkeit in den Maschinonfabriken maB- 
gebend ist. Es mógen in die Lieferungsvertriige 
zwischen EisengieBerei und Maschinenfabrik dahin- 
gehende Bestimniungen aufgenommen werden, daB
1. die GuBstiicke frei von Blasen und Lunkerstellen 
sein aollen, 2. die Oberfliiche glatt und m oglichst frei 
von Sand abzuliefern ist. Letztero Yorsclirift ist ab- 
sichtlich otwas unbestimmt ausgedriickt, um fiir jeden 
AbschluB weitore Ergiinzungen zu ermoglichen. Ferner 
tritt der Yorfasser fiir dio Festlegung eines bestimmten 
Yorhftltnisses zwischen gebundeneni Kohlenstoif und 
Gesaintkohlenstoff oin, da die Silizium- und Scbwefel- 
gehalte kein weiches GuBstiick gewiihrleisten.

(Schluil folgt.)

C om ite  des  Forges de France.

Der in dor Hauptversammlung des „Comite des 
Forges de France“ Yom 21. Mai d. J. erstattete 
Jahresbericht bietet bemerkenswerto Daten iiber die
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Entwicklung von Frankreichs Eisenindustrie. Banach 
betrug in Tonnen

a) f u r  E i s o n e r z :

im Jahre Forderung Einfuhr A usfuhr Yerbiaueh

1900 5 447 694 j 2 119 003 371 798 7 194 899
1901 4 790 732 : 1 662 874 258 925 « 194 681
1902 5 003 782 ! 1 563 334 422 677 6 144 439
1903 0 219 541 | 1 832 807 714 160 7 338 188
1904 7 022 841 1 738 139 1 218 773 7 542 207
1905 7 395 409 ! 2 151 633 1 355 591 8 191 451
1906 8 481 000 1 2 115 062 1 739 971 8 856 091
1907

■-
9 | 1 999 293 o 147 265 9

ii) f ii r 11 o h e i s e n :

im Jah re E izeuguu '; E inhilir A usfuhr Y erbrauch

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

2 714 298 
2 88S 823 
2 404 974 
2 840 517
2 974 042
3 076 712 
3 314162  
3 588 949

149 755 
61 085 
38517  
26 824 
26 462 
24 936 
45 531 
30 107

114 371
97 320 

213 711
195 350 
190 829 
219 695 
147 028 
256 525

2 749 682 
2 352 588 
2 229 780 
2 671 991 
2 S09 675
2 881 953
3 212 665 
3 368 531

c) f i i r  R o  h s  t a li 1:

im Jah re E rzeugun"
und  zw nr

Thonias-
stah i

llesseiiier-
s tah l M artlnstah!

1900 1 565 164 919 283 645 881
1901 1 425 351 816 677 608 674
1902 1 568 303 959 077 609 206
1903 l 839 628 1 061 954 677 674
1904 2 087 474 1 225 015 130 294 732 165
1905 2 240 284 1 350 814 132 896 756 574
1906 2 436 322 1 428 525 108 037 834 815
1907

•
2 677 805 1 630 511 77 421 969 873

Die Eisenerzausfuhr hat 1907 also zum eratenmal 
die Einfuhr iiberschritton. * Es ist bezeicbnend, wie 
auders die Fachloute dio Eisenerzausfuhr uiid dio Be- 
teiligung der auslitndischen Eisenindustrie an der Aus- 
beutung der franzosiscben Eruląger beurteilen ais die 
Doktrinare, die eiuen Auafuhrzoll auf Erze befiir- 
worten. Es heifit z. B. in dem Borichte : „Dio fran- 
zosische Industrie kann u. E. ohne Furcht der Teil- 
nalimo der auslandischen Eisenindustrie an dor Aus- 
beutung unseres Erzbesitzes entgogcnsehon. Sie wird 
darin nur eine Gelegenheit sehen, mit Nachbarn, mit 
denen uns so viele gem einsam e Interessen yerbinden, 
engere Beziehungen zu kniipfen, wo doch unsero fran- 
zosischen Industriellen mehr und mehr dazu gedriingt 
werden, an der deutscben Industrie Antoil zu nehmen, 
11111 sich die Yersorgung mit dem uns fehlemlen 
Brennmaterial zu sichern.“ —  Ueber diesen Mangel 
spricht sich der Bericht ziemlich pessimistiscb aus, 
da die geniigendo Yersorgung durch Deutschland und 
England — Bolgien kommt schon nicht mehr in Be- 
traclit — in Zoiten starken Begehrs Yersagen konnte.
— Man erfiihrt aus dem Bericht iibrigens, daB eine 
neue Einteilung des franzosiscben Zolltarifs geplant 
ist, da die von 1892 der Neuzeit nicht mehr ont- 
sprache. Es unterliegt natiirlich keinem Zweifel, daB 
die,  neue Eiuteilung, an der das Comite mitwirkt, 
mit einer Erhobung des gewerblichen Sehutzes in 
Frankróich gleichbedeutend sein wird.

* Yergl. „Stahl und Eisan“ 1908 Nr. 11 S. 375; 
Nr. 14 S. 486.

Deurscher Verein fur den Schutz  
des gewerblichen Eigentums.

Yom 15. bis 20. Juni 1908 tagte in Leipzig unter 
zahlreicher Beteiligung wirtschaftlieher Yereine und 
Yerbiinde aller Industriezweigo, einer groBen Roihe 
von Handels- und Gewerbekainmern, Besitzern, Leitern 
und Yertretern bedeutender industrieller W erke, Pa- 
tentanwalten und hervorragenden Juristen der

KongroB fiir gow erblielion R eclitssclm tz.
An den Beratungen, die sich ausscblieBlicli auf Yor- 
sclilage iiber die Reform des Patent- und W aren- 
zeicliengesetzes bezogon, nahmen, wie im Yorjahre in 
Dusseldorf, Yertreter des Rcichsam tes des Imiern, des 
Kaiserlichen Patentamtes und dos PreuBischen Justiz- 
ministeriums sowio dor Prfisident des osterreichischen 
Patentam tes lebhaften Antoil. Aucb das schwedischo 
Patentamt hatto wieder oinen Yertretor ontsandt, und 
ferner waren dio sachsischo Ilegierung, dio Sonats- 
kommission fiir die Justizverwaltung dos hamburgischen 
Staates und das RoicliBgcricbt oftiziell vertreten.

Der von der Łoipziger Handelskammer sorgfiiltig 
YorboreitetoKongreB wurde durch einen B o g r i i B u n g s -  
a b e n d  eingeleitet, zu dem der Rat dor Stadt Leipzig 
die KongreBtoilnehmer in die Reprasentationsraume 
des neuen Rathausos oingeladen hatto und dor be- 
redtes Zeugnis dafiir ablegto, welche Bodeutung man 
dem KongroB beilegto. Dieser BegriiBungsabend emp- 
fing oine sinnige W eiho durch den vorziiglicben Yor- 
trag dreier Liodor fiir gem iscbten Clior von Bach, 
Mendelssohn und Brahms seitens des weit iiber die 
Grenzen Leipzigs hinaus bekanuton Thomanerchors.

Der am moisten umstrittene und fiir dio gesam te 
deutsclie Industrie wiclitigste Yorschlag des mit dor 
Yorberoitung fiir dio Beratungen betrauten Ausschusses 
bezog sich auf die

G e r i c b t s b a r k o i t  i n  S a c l i e n  d e s  g o w e r b -  
l i c h e n  R o c h t s s c h u t s e s .

Dio dem KongroB nach dieser Richtung hin unter- 
broitoten Kommissionsbeschliisse lauteten:

1. Es ist wiinscbenswert, daB fiir Sachen des ge- 
werblichen Kechtsschutzes auB rechtsgelohrten und 
techniscben Richtern zusammengesetzte Gerichte ein- 
gericbtet werden.

2. Dio technischen Richter soilen in erster Instanz 
im Ehrenamt berufen worden.

3. D ie technischen Richter miissen auf Grund 
ihrer theoro tiB clien  und praktischen Yorbildung auf 
einem Gebiete dor Technik sachkundig nnd imstande 
sein, don Ausfiihrungon der Farteien und Sachver- 
standigen mit Sicherheit zu folgen; sie  solien aber 
nicht dio Sachyerstiindigengutachter ersetzen.

4. D ie Kammorn fiir Sachen des geweriilicben 
RechtsschutzeB sollen aus einem juristisch gobildeten 
Yorsitzonden, zwoi juristischen und zwei technischen 
Beisitzern bestohen.

5. Dio Kammorn konnen einzelnen Landgi'richten 
fiir mehrore Landgerichtsbezirke angcgliedert werden.

0. D iese Kammern sollen ohne Riicksiclit auf den 
Streitwert fiir alle Zivilsachen auf dom Gebiete des 
Patent-, Gehrauchsmuster- undGesclimacksmusterrechts 
zustandig sein.

7. D iese Kammern sollen ferner in Strafsachen 
auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und 
G eschmacksmusterrechts zustandig sein.

8. D ie zweite Instanz in Patent-, Gobrauchs- 
muster- und Gescbmacksmustorsachen ist zu zen- 
tralisieren.

9. Die Senate des Berufungsgerichts sind mit drei 
rechtsgelehrten Richtern und zwei technischen Bei
sitzern zu besetzon.
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Diese toclmiseben Beisitzer Bind im  Ilauptam t zu 
Tiestellen.

10. Die fur die erste lnstanz gemachton Yor- 
uchlago Ziffer 3 eollen auch fiir die zwoite lnstanz 
gel ten.

11. Falla eine Berufung in Strafaachen eingefiihrt 
wird, soli in den Strafsachen wegon Patentverletzung 
der zonfcralisierte Goriclitahof zweiter lnstanz zu
stiindig sein.

12. Das RoichBgericht soli fiir die der gemischten  
Gerichtsharkeit zugewieaenen Sachen ohne Riicksicht 
auf den Streitwert ais ReYisionainstanz zustiindig sein.

13. Ais ReYisionsinstanz hat das Reichsgericht 
die reine Rechtsfrage zu priifen, aber nicht den tech- 
nischen Tathestand nachzupriifen.

14. Die gemischten Kammcrn orator lnstanz sollen  
auch fiir die Erklarung dor jSTichtigkeit Y o n  Patenten 
inter partea und im W ego der 1’opularklage zustiindig 
sein, unter dor Yoraussctzung, daB dio zweite lnstanz 
zentraliBiert wird.

15. In den Stroitsachen, die bei den Sonderge- 
richten fiir gewerblichon Rechtsschutz anhiingifj sind, 
haben dio Parteien das Recht, neben dom Rechts- 
anwalt sclbst aufzutreten und durch technische An- 
gestellte oder Patentanwiilte zu W ort zu kommen. 
Eine Niclitbeachtung dieser Yoraclirift ist oin erheb- 
licher Mangol des Yerfabrena.

Yon diesen 15 Thesen nahm allein die orste zwei 
volle Yorhandlungstage in Anapruch. In zweimal 
zwei nur durch eine kurze Pauso unterbrochenen Arbeits- 
sitzungen wurde daa Fur und W ider yorfochton, das 
Fiir yoii fast allen auf dem KongreB Y e r t r o t o n e n  
Technikern undKorperschaften, unterBtiitzt Yon wenigen 
Juriaten mit kIangvollem Namen wie Bolze, YVild- 
hagen, Ieay u. a., das "Widor von allen deutschen Re- 
gierungBYerlrotern und der groBen Mehrzahl der 
iiuBerat zahlreich Y ortro tenen  Richter und Rochts- 
anwalte.

Das Referat zu den Kommisaionabcschluaaen hatto 
Justizrat W i l d l i a g e n  Y om  Reichsgerichte iibernom- 
men. In glanzvollor Rede fiihrte er aus, daG die 
gefaBton BeachliisBo sieli nicht gegen Personon, sondern 
das System richten, daB durch sio eino Aciiderung 
dor beatehenden Yerhitltnisae herboigofiilirt werden 
solle. Ein von der Industrie besondors schwer emp- 
fundenor MiBafcand auf dem Gebiete dea gewerbliclien  
Rechtsschutzes soi, namentlich mit Riicksicht auf die 
nur 15jiihrigo Schutzfrist, die lange Dauer der Pro- 
zeBac. Ferncr rechtfcrtige dio Art der Rechtsprechung 
und daB ganzo Gerichtsvorfahren eino Reform. Nicht 
das Yorkommen yoii Fehlspruchon an aich sei es, 
wodurcli MiBatimmung erzeugt werde, sondern der 
Umstand, dafi man aus dem Fehlspruch ersehe, daB 
der Richter gar nicht das Wesen dor abzuurteilenden 
Sache erfaBt habo. Das liogo hauptsachlich m it daran, 
dali hci dem jetzigen Yerfahren dio Parteien Yor dom 
Richter nicht in unmittelbare Beriihrung kamen, der 
Richter miisse also seine Kenntnis der Verhaltnis8e 
aua den Schriftsiltzen der Parteien schopfen. Hierzu 
sei abor ein Richter nur in den aeltenaten Fiillen 
filliig, denn er besitze nicht die auf allen Gobieten 
erfoi-derlicho Sachkenntnia, weil er orstena nicht Fach- 
mann sei und weil ilrm zweitens die notige Vorbildung 
fehle. Diese MiBstande lieBen sich nicht allein durch 
oine Reorganisation der Gerichte beseitigen, sondern 
haupt8iichlich durch Mittel, die Richtern und Anwiilten 
ein Eindringen in die ProzeBsache bis in alle Einzel- 
heiten ermoglichen. Daa sei aber nur durch die Mit- 
wirkung Yon Technikern ais Richtern moglich, wobei 
natiirlich die S p ez ia lsac liY ers tan d ig en  beizubohalten 
soien.

Dioao Ausfiihrungen wurden zunachst yoii Justiz- 
rat E d w i n  K a t  z lebhaft bekiimpft. Das einzige 
Y o m  Referenten Y o rg o b rach te  Moment, die lange Dauer

der Prozesse, sei wegen der Schwierigkeit der Ma
terio nicht zu beseitigen. Es sei bisher noch niemała 
der Bewois fiir einen wirklich bestehenden Schaden 
in der j e t z i g e n  Rcchtspflege erbracht worden und die 
von den Anhiingorn der Reforinbeatrebungen Yor- 
gebraohten Griinde B e i e n  nur aua rein tlieoretiBchen 
Erwiigungen heraus entstanden. Dio Entscheidung 
der PatentprozeBae Y o r l a n g o  keineswegs Yom Richter 
ao groBe fachmiinnische KenntniaBO und auBerdem sei 
die Spracho der Patentacliriften sowio der einschla- 
gigen Fachliteratur fiir j e d e n n a n n  Y o r s t a n d l i c h  (all- 
gemeiner lebhaftor Widerspruch). Dio .Einfiihrung 
von Sondergerichten bode.ute eino Zórsplittorung der 
Rechtspfiege, die oinen Schatten auf die Richter werfe 
und fiir dio oin wirkliches Bediirfnia nicht beatehe. 
Man solle dio Juristeroi den Juristcn laasen. Dio 
Statistik beweiao, daB dio Industrie sich der Schieds- 
gerichte nicht bediene, sondern die ordentlichen Ge- 
riclito Yorziohe. Dann konnten doch die Uobelstiinde 
in der j e t z i g e n  Rechtaprochung und das Bediirfnis 
nach Sondergerichten unmoglich so groB aoin, ganz 
abgosehon daYon, daB bei Y i e l e n  Gerichten innerhalb 
eines Jahrea iiborhaupt kein PatentprozeB gefiibrt 
wrorden s o i .  Dieser Mangel eines Bediirfniases und 
die grofien Nacbteilc, dio die Einfiihrung der Sonder- 
gorichto m it sich bringen worde, muBten aber zu einer 
Ablehnung des IComniissionsantragea fiihren.

Auch der Y e r t r e t o r  d e s  p r e u f i i s c h e n  J u s t i z -  
m i n i s t e r i u  m s Yernointo die B e d u rfnisfrag e . Seit 
Dusseldorf habo sich nichts geilndert und kein einziger 
Fali Yon ProzcByeracbleppung sei trotz Aufforderung 
zur Kenntnis dos Ministeriums gelangt. E s soi un- 
richtig, wenn behauptet werde, duB der Richter nicht 
bofiihigfc soi, technische Probleme zu Y e r a t o h e n  und 
daB dom humaniatisch gebildeten Juriaten die Filhig- 
keit zum anschaulichen Denken fehlen m iisse. Eb 
handlo sich fiir den Richter n u r darum, den Aua- 
fulirungon des SacliYerstiindigen folgen zu konnen 
und das werdo durch die jetzt eingefiihrten Aua- 
bildungskurso erreicht werden. D ie Schaffung der 
Sondergerichte Boi  eine Erschiitterung der Rechts- 
einhoit. W io in Diisscldorf, ao betonte er auch dies- 
m a l wieder, daB dio preuBische Ju stizY erw altu ng  einer 
durch Einfiihrung der Sondergerichte bedingten Ab- 
anderung dor Gerichtsverfassung niemała zustimmon 
werdo.

Den Hohepunkt erreichten die Yerhandlungen, 
ais der langjahrige frtiliere Priisident dea I. Zivil- 
senatea dea Reichsgcrichtes, B o l z e ,  unter dem der 
griifite Teil aller grundlegenden Urteile auf dom Ge
biete dea Patentrechtes ergangen iat, unter lautloaer 
Stille der Anwesenden aus dem reichen Schatze soinor 
Erfahrungen in warmen “Worten fiir die Schaffung 
Yon Sondergerichten eintrat und eeinen Standpunkt 
an lland mehreror Beispiele aus Beiner Praxia be- 
griindete, wobei er betonte, daB ea sich bei don an- 
gestrebten Reformen nicht um die Yorfolgung Ynn 
Śonderinteressen, sondern um nationale, ja B ogar  inter- 
nationale Interessen handle.

Auch von den a u s 1 ii n d i s c li e n T e i l  n o h m o rn 
des lCongresaes wurde eine Lanze fiir die Sonder
gerichte gebrochcn. Der Priiaident des oaterreichi- 
Bchen Patentamtea erklSrte, daB mit den in OeBter- 
reich bestehenden, aus Juristen und Technikom  zu- 
Bammengeaetzten Patentaondergerichten auagozoichncte 
Erfahrungen gem acht worden seien und zwar aut 
allen Gebieten des P atontrechtO B , und man worde 
daher in Oeaterreich die technischen Richter, dio in 
teclinischen Angelegenheiten daa Gewiasen des juristi- 
achen I lich te rB  seien, niemała wieder abachaifen. 
P a te n tte c h n iB c h e  Angelegenheiten ausBchlielilieh von 
Juriaten beurteilen zu laaaen, aeigeradezu eino Gefabr.

Nachdem die heiBuinstritteno Frage Yon nahozu 
Y ie rz ig  Rednern erortert worden war, nachdem be-
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aonderB noch gegeniiber einer yon der Gegenaeite 
aufgestellten, die Bediirfniafrage yerneinenden Sta- 
tistik mit Recht betont worden war, daB es nicht auf 
die Anzahł der Prozesse ankomme, sondern daB schon 
oin oinziger 1‘rozeB mit seinen fiir das W ohl und 
"\Veho ganzer Fam ilien wichtigen Folgen geniige, um 
eine Reform zu roclitfertigen, wurde m it 99 gegen  
53 Stimmen der folgende Ant rag der Kommission an- 
genom m en:

„Es ist orforderlich, fiir Sachen des gewerb
lichen Rechtsschutzes aus rechtsgclehrten und tcch- 
nisclien Richtern zusammengesetzto Gerichte oinzu- 
ricliten.“

Die zweite Halfte des Kongreases war groBton- 
tcils Fragen aus dem Gebiete des

W a r e n z e i c h  e n r e c b t s
gowidmet.

Den SebluB hildete eine kurzo Yerhandlung iiber 
eine eyentuelle Abiinderung dea § 4 des Patentgeaetzes, 
die auf Antrag bis zum naclisten KongreB yertagt wurde.

Zur Reform dea Gesetzea zum Schutze der W aren- 
bezeichnungen wurden folgende Antrage angcnommon:

1. D ie Eintragung einea Zeichens in oine be- 
stim m te W arenklasse soli bewirken, daB die Anmol- 
dung eines iibereinstimmenden Zeichcns dem altoren 
Zeicheninhabcr ein Recht auf Widerapruch gegen dio 
Eintragung doa spiiter angemeldeten Zeichena in dio 
gleiche Klasse gewiihrt.

2. AuBorhaib dor Klasse, fiir die es eingetragen  
ist, Boli das Zeichen gegon jeden Gebraucli gcBchiitzt 
aoin, dor einen unlauteron W ettbowerb in sieli achlioBt, 
insbesondere gegen einen solchon, der eino Yerwechs- 
lung mit den Waren des Zoicheninhabers herboizu- 
fiihren geeignet ist.

3. Im  Intoresao dos internationalen Yerkchrs emp- 
flehlt sich bei Selialfung eines WarenklassenBystoms 
Anlehnung an das System dos Berner Bureaus.

4. Es ist oin ausfiihrliches alphabetisches Register 
zu scliaffen, wolehos genau die Zugehorigkeit dor oin- 
zehien Waren zu den einzelnen Klaaaen angibt.

5. Ein L0schung8antrag kann nicht darauf gestiitzt 
werden, daB der Geachaftsbetrieb des Anmelders sich 
nicht auf dio angomoldoten W aren erstrecke.

Ferner zur Frage des F i  r m e n z o i c h  e n s :
6. In der Yorauasetzung, daB § 8 dos Wettbeworb- 

gesetzes im Sinne dos jetzt yorliegendon Entwurfes oiner 
Ńoyelle zu diesem Gesotz abgeiindert wird, hiilt der 
KongreB besondere gesetzliche BeBtim m ungen iiber 
Firmenzoichen nicht fiir notwendig.

Zur Frago der S c h u t z f  i i h i g k e i t Y o n W a r o n -  
z e i c h e n :

7. E b ist wiinschenswert, daB das Patentamt seine 
jotzige Praxis iindert und W arenzeichen, die mehroro 
nicht schutzffihige Teile enthalten, nicht eintrago.

Zur Frage der K o l 1 e k t i y m a r k e n :
8. Rechtafiihiire Yereine, die den ihnen angehoren- 

den Gon-erbetreibenden die Benutzung yon Waren- 
zeichen siehern wollen, konnen diese W arenzeichen 
zur Eintragung in dio Zeicheurolle anmelden. Sie

haben nicht den Nnchweis ihres eigenen Gescbiifts- 
betriebea zu fiihren, muaaen aber genau angeben, 
wer dio Borechtigung orhnlton soli, daB betrelfende 
Zoichen zu fiihren, und durch wolcho Umstando diese 
Berechtigung gegebenenfalla wieder erliBclit.

Dem § 9 des W arenzeichengesetzes ist folgender 
Zusatz zu gebon: „In diesen Fiilten soli dio Einrede
zulassitr soin, daB ungeachtet der yom Patentamt fest- 
gestellten Uoboroinstimmung des Zeichens ein An- 
apruoh auf Eintragung dos Zeichens bcsteht.“

i; 10 des W aronzoicbongesetzes soli la u ten : 
„Gegon don BeschluB, durch welchen dio Loschung  
angeordnet wird, steht dem Inhaber des Zeichona, 
und gogen den BeschluB, durch welchen der Antrag 
auf Loschung abgelohnt wird, dom Antragstellcr dio 
Beschwcrdo zu.“

Mit dom in der erston Hiilfte des Kongresscs ge- 
fafiton Boschlusao dos Leipziger ICongresses ist die 
Frage der

S o n d e r g e r i c h t o  in S a c h e n  d e a  g e w e r b 
l i c h e n  R o c l i t s s c h u t z e s  

im Prinzip angcnommon worden. Der Gedanke oiner 
solchon Sondergcrichtabarkoit ist nicht neu. Er wurde 
schon in den siebziger Jaliren vom Patentschutzyerein  
sowie 1886 gelegentlich der Patentenquete ausge- 
sprochen und auf dom Frankfurter KongreB fiir ge 
werblichen Reclitaachutz neu angeregt. Infolgedessen  
wurde dieae Frage auf dem Kolner KongreB 1901 be- 
raten und schon damals mit orhoblicher Stimmon- 
mohrheit der BeschluB gefalit, es aoi notwendig, die 
Patontstroitsachen solchon Gerichton zu iibcrwoiaen, 
die aus Juristen und Technikern ala standigen Rich- 
tern zusam m engesetzt seien. Auch auf dem Ham- 
burger Kongresse im Jahre 1902 war diese Frage  
Gogenstand eines Teiles dor Boratungen, und es 
wurden hier die erston bestimmten Vor8chlage iiber 
dio Gestaltung dieser gomischten Sondergoriohtabar- 
keit orwogen. Die Ergebnisso des Kolner und Ham
burger Kongresses wurden in einer Denksclirift yer- 
ofrontliclit, die in die weiteaten Kreise dor Industrie, 
insbesondere an alle Fachyerbiinde yorsandt wurde. 
Das Ergebnis einer biermit yerbundenen Umfrago 
war, daB die groBc Mehrzabl der befragten Yoreini- 
gungen sich fur die Errichtung von Sondergerichls- 
hofen ausaprach. Dio Gegner der Sondergerichto 
haben trotz groBcr Anstrengungen vor und auf dem 
Loipziger Kongresae dio Stimmung der Industrie 
nicht zu iindern yermocht, und die Annahme des 
Kom m issionabeschluBses bedeutet zweifellos einen 
groBeń Erfolg von woitesttragender Bodoutung fiir dio 
doutschon Teclmiker im allgemeinon und den deut- 
schen Yerein fiir gewerblichen llechtsschutz im be- 
aonderen. W enn zwischen der Annahme des Antrages 
und dessen Yerwirklichung auch noch mancher Kampf 
ausgefochten, manches llindernia genominen werden 
muB, so werden sich dio deutsche Industrie und iliro 
Mitkiimpfer hiordurch nicht abachreckon lasaen, b o u - 
dern unentwegt auf der oingeschlagenen Bahn dem 
um einen groflen Schritt niilier goruckten Ziel ent- 
gegenmarachieren.

Referate und kleinere Mitteilungen.

Eino Umwalzung im f dem Gebieto (lor Glasindustrie.
W io auf dem Gebiete dea Eiaenhiittenweaens 

die Einfuhrung dor Regoneratiy-G aafeuerung durch 
F r. S i e m e n s  den AnstoB zu grundlegenden Aende- 
rungen metallurgiachor Einrichtungen gegeben bat, ao 
Yerursachte dieao Erfindung auch in der Technik der 
Glasfabrikation eino formliclie TJmwiilzung. Mit der 
Einfilhrung derselben war erst die Steigerung der 
Leistungsfahigkeit der Glashutten auf das gogenwiirtige 
holie MaB m oglich. Wenn aber heute der Eisenhiitten-

iiiann bei den feststehendon Flainmofon unter Benutzung 
der Regeneratiyfetierung mit Einaiitzen von 50 bis 60 t 
an der Grenze der wirtachaftlichen Leiatuugafahigkeit 
angelangt zu sein scheint, ist es der Glasfabrikation  
moglich, Flammofen zu betreiben, dereń W annen z. B. 
bei der FlaschenglaBfabrikation in manchen Fiillen 
bei einer auBeren Liinge yon 10 bia 12 m und einer 
Breite yon 5 bis 7,5 m 120 bis 180 t und melir Glas 
fassen. Ea sind fiir die Fensterglaserzeugung sogar 
Oefen in Benutzung, die bis 700 t Glas aufnehmen 
konnen. Im iibrigen haben sich dio Yorrichtungen
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zur Bereitung der Glasmasse solbst seit''Einfiihrung 
der Regeneratiy-Gasfeuerung in den sechzigąrJahren  
des yorigen Jahrhuudorts wenig geiindert. In Parallele 
mit den Bestrebungen der Eiaenhiittentecbnik hat man 
sich in der Glastecbnik unter Festhaltung des Grund- 
prjnzipCB der Regenerativfeuerung darauf beschrankon 
miissen, die Oefen mehr in konstruktiyer Ilinsicbt zu 
entwickeln, um sio leiatungsfiihiger und beziiglieli des 
Kohlcnyerbrauehes wirtschaftlicber zu gestalten.

W as nun das A r b e i t s y e r f a h r o n  besondors bei 
der Elasohenfabrikation anbelangt, so ist bis heuto 
in den Grundziigen dio Ilerstellungsweise die seit 
Jahrhunderten ausgeiibto geblioben. Erst seit etwa 
20 Jahren arhoitot die Technik unauBgesetzt daran, 
die einzelnen so uheraus miihsamen und anstrengen- 
den Ilandgrille des Glasbliiaers durch mochanisch sich 
vollziehendo Arbeitsyorgiinge zu orsetzen. Dio Er- 
lindungen yon Bouclió, Severin, Hildo u. a. liisten das 
Problem, die Maschino in den DienBt der Flaschen- 
fahrikation zu stcllen. Aber man boniitigte doch 
noch gut eingeiibtes Bedienungspersonal; die Maschinen 
lieferten nicht mehr ais 1500 bis 2000 Flaschen im 
Tage und es blieben dieselben, ja zum Teil hohere 
Herstellungskosten ais bei dem alten Handbotrieb.

Erst der amerikanische lngenienr O w e n s  hat durch 
seine genialo Erfimlung dio Aufgabe gelost, eino wirk- 
lich selbsttntig arboitende Mascbine, oder bcBBer eine 
kombiniorto Maschinenwanne, zu schaffen, welcho solhst- 
tiltig und unabliangig yon Mensclienhand dio Flasche 
yon Anfang bis zu Endo fertigstellt m it oinor Loiatungs- 
fiihigkeit yon ungofahr 15000 Flaschen im Tage zu 
einem billigeren Herslellungspreis ais im Handbetrieb.

Die erste yollstandige Anlage in Deutschland zur 
HerBtollung yon Flaschen auf m aschinellem  W ege 
nach dem O wens-Y erfahren ist jetzt bei der Ak t . -  
Ge s .  d e r  G e r r e s h e i m e r  G l a s h i i t t c n w o r k e  
in Gerresheim fortiggestellt und in Betrieb gonommon. 
Der Liebenawiirdigkeit dor Leitung der genannten 
Gesellschaft verdanken wir die Miiglichkeit einer Bo- 
sichtigung dieser Anlage, dereń Inbetriebsetzung eine 
in ihren Folgen fiir die deutscho Flasclionindustrie 
noch nicht zu iiberBehendo Bodeutung hat.

Bevor wir auf das neue m aschinelle Yerfahren 
eingehen, wollen wir uns in aller Kiirze den grolio 
Handfertigkoit und korperlicho Auadauer yoraua- 
8etzendeu Arbeitsyorgang bei dor Ilerstellung eines 
Glasliohlkorpors, z. B. einer Flasche, durch den Glas- 
bliiser yergegonwartigen. Durch wiederholtes Ein- 
tauclien der „Pfeife“ in das geschm olzene Glas wird 
yon dem Glasbliiser eine zur Ilerstellung des zu er- 
zeugenden Glaskorpors ausreichende Menge Glas auf- 
genommen. Darauf wird durch kurzes Einblasen yon 
Luft dio innere Holilung yorgobiidet, die GlaBblaBO 
wird an der Pfeilo in eino flacho sclialenartigo Form 
eingelegt und ihr durch Drehen und Driicken eine 
\’orliiufige Gestalt gegeben. Zur Erreichung der lang- 
gestreckten Flaschenform laBt man den rohgestalteten 
Korper unter seinem eigenen Gewicht sich Btrecken. 
Die lotzte Arbeitsstufo besteht darin, daB der bo yor- 
bereitete Korper in eine Form m it den endgultigen 
Abmessungen eingehangt und darin his zur Aus-

fdUung der-Form  aufgeblasen "frird. Der eben ge- 
schildorte Arbeit8vorgang gestattet an einem W annen- 
ofen mit einer Bosetzung von 45 Glasmachern in der 
Schicht die Ilerstellung yon 23 000 bis 24 000 Stiick 
Flaschon in 24 Stunden. D iese ganzen Arbeitsvor- 
giingo leistot nun dio Oyens-Maschine, zu dereń Be- 
dienung droi ungelernte Arheiter notig sind.

Um einen Bonkrechten mittleren starken E ise n - 
zylinder sind die in der Hauptform wagorecht aus- 
greifenden Arme angeordnet, dereń Endon in die 
Saugformon, dio Yorformen uiul die Fortigformen 
ausmundon. Dio Maschino droht sich wagorecht um 
ihro oigene A chso, um in oinor Umdrehung aus jodem  
der sechs Anno eino fortigo Flasche abzuliofern. Die 
Zufuhrung der fliissigen Glasmasso gosebieht aus einer 
fortwalirend aich drehenden und unter Fouer gehalte- 
nen Zwischonwanno, in die das heiBo Glas aus der 
llauptwanno uborliiuft. Aug dieser Zwischonwanno 
holt sich die Maschino dio erfordcrlicho fiiissige Glas- 
masse, indem sie, abwechsolnd niedertauchend und 
sich wieder erhobend, ihre Saugarmo in die flussigo 
Glasmasso eingreifen laBt. Gesondort aufgestellte Ge- 
bliiso fahren den einzelnen Arinen dio notwendige 
Saug- und D ru ck lu ft zu. Die Haupttcilo werden auch 
noch durch durchstromende Luft gokiihlt, um eine 
UbermitBige Erhitzung dor einzelnen MaBchinenelemento 
zu yerhindorn.

Es ist hier nicht der Ort, um auf Einzelheiton 
dor auBerordentlich sinnreichen Maschino, die zu ihrom 
Antrieb kaum 3 P. S. benijtigt, cinzugehen. Sie wńrkt 
in ihrer ruhigen und sichoren Arbeit, dio jede Iland- 
arbeit aussclilieBt, einfach yerbiuftond auf den Be- 
schauer, besondors wenn man Gelegouhoit hatte, un- 
mittolbar yorher den Betrieb an einer der alten Glas- 
wannen zu sehen, an denen etwa 50 Menschen tiitig 
Bein muBsen, um nur dio halbe Leistung dieser Ma- 
Bchino hewaltigen zu konnen.

Dio von der Owens-Maschine golieferten Flaschen  
sind selir sauber und gleichmaBig gearheitet und stehen 
dem durch Handarbeit bergoBtellten Erzeugnis in 
keiner W eise nach.

Es driingt sieli einem naturlich angesichta dieser 
einwnndfreien Loaung der mcchanischen Ilerstellung  
yon Flaschen die Frage auf, was soli mit den Tausen- 
den yon Flaschenblasern werden, wenn dereń T atig
koit durch die Maschino e r B e t z t  wird? Durch einen 
weitsichtigen BeschluB des Europaischen Yerbandes 
der Flasclienfabriken, der dio Owens - Patente fiir
12 Millionen Mark erworben hat, ist lestgelegt, daB dio 
Maschinen nur in langsam cr Folgo von Jahr zu Jahr 
fortschreitend eingefiihrt werden diirfen. NaturgemŚB 
bleibt auch fiir die Zukunft ein gut Teil Arbeit fiir 
dio Haudfabrikation ubrig zur Ilerstellung yon S]iezial- 
fiaschonsorten und fur die yielen kleinen Auftrage, 
die fiir die Maschinen nicht in Frage kommen.

Alles in allem bedoutet die praktiache Yerwert- 
barkeit der Owens-Maschine einen Markstein in der 
Entwicklung der Glasindustrie. Sie stellt sich ais oin 
Fortachritt dar, der fur alle Zeit eine der schwiorig- 
aten, Korper und Gesundhoit beeintriichtigendcn lland- 
werksarboiten der monschlichen Arbeitakraft erspart.

Nachrichten vom Eisenmarkte.
Yom on g lłsc lien  R o lie ison gosch iifto  wird uns 

unterm 4. d. M. aus iliddlesbrough wie folgt berichtet: 
Der Roheisenmarkt bleibt hier selir fest, die Hiitten 
drangen sieli durchaus, nicht nach Yerkaufen, und 
nur wonig Eisen iat yon ihnen erbiiltlich. Die Yer- 
schiffungen im yorigen M onatbetrugen iiber 115000 tons. 
Die W arrantslager schlossen das erato Ilalbjahr mit 
39 853 tona im Vergleiche zu 26G 396 tona am 30. Juni 
yorigen Jahres. Der Bcgehr ist wie immer um diese 
Zeit geriug. lleutigo  Preise sind : fiir G. M. B. Xr. 1 
sh 53/9 d, fiir Nr. 3 ah 51/3 d, fiir Hamatit in gleichen

Mengen Nr. 1, 2 und 3 sh 56/9 d, aamtlich netto K asse 
ab W erk. In hieaigen Warranta besteht oftora eine 
Spannungyon sh 1/— zwTischen Kaufers und Verkiiufer8 
Preis; gogenwartiger PreiB iat ah 51/2 d Kiiufer, 
ah 51 /4‘/2 d Abgeher fiir sofortigo Lieferung. Die 
W arrantslager enthalten jetzt 48 374 tona.

H a lb zeu g p ro ise  fiir  B c lg io u . — Das Briisseler 
Stahlwerkskontor hat unterm 2. d. M. die ErmiiBi- 
gung seiner llalbzeug-Inlandspreise um 2 Fr. fiir 
die Tonne fiir das dritte Yierteljahr bekannt gegeben.
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Y ereins-N achrichten.

Verein deutscher Eisenhiittenleute.

Ehreupromotion. *
Dem  Direktor des Eisenwerkes Laucliliammer, 

H m . Kommerzionrat l l a l l b a u e r ,  hat die Kgl. 
Sachsischo Teehnische Hochschule zu Dresden dio 
Wiirdo einos Doktor-Ingenieurs ehrenhalber Yerliehen.

Fiir die Y ereiusbibllothok sind oingegan gon:
(Die Blnsender sind durch * bezeichnct.)

C h a m b o r  o f  C o m m e r c e  a n d l n d u B t r y ,  A m s t e r 
d a m :  Th* Ila rb o u r o f  Am sterdam . 1907. [P. A.
C. Keeman*.]

D e p a r t m e n t  o f C o m m e r c o  a n d  L a l i o r ,  
B u r o a u *  o f  t h o  Co n s u s  (W ashington): The
M anufacture o f  T in  and Terna P iąte. (1902.) 

D irectory to the Iron  and Steel W orks o f  the United 
States. SoYcnteenth Edition. [James M. Swank*.] 

v o n E li r o n w o r t li *, J o s e f : Z u r Berechnung und 
PrÓfilierung der EisenhochSfen. (Aus dor „Oosterr. 
Zeitsohrift fiir Berg- und Huttonwesen“.) 

Geschiiftsbericht des Zentralworstandes und Aufsichts- 
rates iiber den Deutschen W erkm eister-Yerband*  
und seine Kassen-E inrichtungen 1907. 

G r o B h e r z o g l i c h ó  II a n d e 1 s k a m m o r * G i o B e n: 
Jahresbericht f i ir  1907.

H a m b u r g i s c h e  G o w e r b o k a m m e r * : Jahres
bericht f i ir  1907.

H a n d o 1 b k a m m o r * z u F r a n k f u r t  a. M. : F ran k
fu r te r  W irtschaftsbericht fili das J a h r 1907. 

K o c i m ,  T l i o o d o r ,  Stadtbaurat a. D.: W asserw irt-
schaftliche A ufgaben Deutzchlands a u f  deni Ge- 
biete des Ausbaues von W asserkrSften. (Aus „Zen- 
tralblatt fur AYasserbau und W assorwirtschaft“.) 
[Zeiitralvorband * fur Waasorbau und W asserwirt- 
schaft.]

K o n i g l i c l i  B a y o r i s c h o  T e c h n i s o h e  I l o c h -  
s cli  u l e *  zu M ii n cl i  on:  1. Bericht Uber das 
Studien jahr 1906—1907. — 2. Program m  f i ir  das 
S tudien jahr 1907—1908. (D r itte  Ausgabe.) 

K o u i g l i c h e  T e c h n i s c l i o  H o c h s c h u l e *  in S t u t t 
g a r t :  Bericht f i ir  das S tudien jahr 1906/1907. Mit 
einem Anhang: Die Materialprufungsanstalt der
Teohnischon Hochschule Stuttgart.

L e p p l a ,  Professor D r .: Geologische Vorbedingungen  
der Staubecken. (Aus „Zentralblatt fiir Waasorbau 
und W asserwirtschaftu.) jZentralverband * fiir 
Wasserbau und W asserwirtschaft.]

N a t i o n a l  S o c i o t y  f o r  t h e  P r o m o t i o n  o f  I n - 
d u s t r i a l  E d u c a t i o n ,  New York: Proceedings
o f  first A nnual Meeting, Chicago; P art. 1. [Paul 
Kreuzpointner*, Altoona ] 

O b e r s c h l e B i s c h e r B e r g - u u d H u t t o n m i i n n i s c h e r  
Y o r e i n * :  Bericht des Yorstandes iiber die W irk-
sam keit des Ve.re.ins im Jahre 1907108.

R isky, Objectionable and U n fam iliar Merchandise.
[P. A. C. Keeman*.]

T h o  R o a d s  I m p r o v e m o n t A s s o c i a t i o n *  
(London W .): A nnual R eport fo r  the Year 1907. 

The Schm atolla System  o f  G as-fired L im e-K ilns.
(Aus „Engineeringu.) [E. Schm atolla*, London.] 

S c h m i d t * ,  Dr.  A l b e r t  (W unsiedel): Ueber Eisen  
und das Entstehen von Eisenlagern. (Aus der 
„Borg- und Hilttenmannischen Rundschau".)

S o h o  m e r  u b, Dr. F . : Das A rbettsoerhSltńis bei der  
F irm a C arl Z eiss,*  Jena. 2. Auflage.

S c h o o l *  o f  M i n o s  a n d  M e t a l l u r g y ,  R o l l a ,  Mo.: 
Thirty-seventh A nnual Catalogue. 1907— 1908.

* Yergl. Seito 1001 dieses Heftos.

S c li u c li a r t * d. Aolt., A d o 1 p h : Eisen und Stahl- 
(Aus der .Deutschen Mctallindustrie-Zeitung11)

S t a T o n h a g o n ,  Prof. Dr. A .: Die E ntw icktung der  
Chemie wahrend der ersten dreihundert Jahre der  
H ohenzollernherrschaft in  der M ark  B randenburg. 
[Konigliche Bergakademie * zu Berlin.]

S t o r n , *  E .: Die M ikrographie des /em entes. (Aus 
„Borichto dor deutschon chomischon Gesellschaft". 
Jahrg. X X X I.)

S i l d d o u t s c h o  E i s e n -  u. S t a h l - B e r u f s g o u o B B e n -  
s c h a f t : *  Yerwaltungsbericht f i ir  das J a h r  1907.

B. G. Teubners* Verlag a u f  dem Gebiete der Mathe- 
m atik, Naturwissenschaften, Technik nebst G renz- 
wissenschaften. 101. Ausgabe.

W e r n e r * ,  E r n s t ,  Ingenieur (Berlin): W irtschafts- 
sta tistiken  unter besonderer B erilcksichtigung der  
R entabilita tssta tistik  der M aschinenbau-Aktiengesell- 
schaften. (Aus „Technik und W irtschaft11.)

Ferner, infolge unsorer Aufforderung 
□  Z um  A u s b a u  dor  Y o r o i n s b i b l i o t h e k *  0

noch folgondos Geschenk:
V. Einsender Dipl.-Ing. C. M. L e w i n ,  Berlin W.

L e w i n ,  C. M. : W erkstdttenbiichfUhrung f i ir  mo
dernę Fabrikbetriebe. Berlin 1906.

Aendernngen iw dor M itgliederliste.
Boehm, H ermann, Kaufm. Direktor und Yorstands- 

mitglied der Siiclisischen GuBstahlfabrik, Diililen 
bei Dresden.

lla llb a u er, Dr.-Ing. li. c., Kommerzionrat, Direktor 
doB Eisonwerkes Lauchhammer, Lauchhammer.

Janssen, F., Dipl.-Ing., Chef der Abt. Berg- und 
Hiittenwesen der Bergmann Elektrizitats - Werke, 
Nieder-Schonhauson, Bismarckplatz 1.

K iehl, F., Dipl.-Ing., Magdeburg, Broitoweg 249 a.
Lei/Se, Johann, Ingenieur dor Grands Moulins, 9 Rue 

de la Republique, Corbeil (S. & O.), Frankreich.
M artin , W ilhelm, Dipl.-IIuttening., Botriobsfuhror der 

W ittener Stahirolirenwerke, Abt. Schalke, Gelsen
kirchen 7, Kanzlerstr. 1.

M uller, Wilhelm, Kokeroi-Ingenieur dor Ges. fiir Er- 
bauung von Huttenworksanlagon, Dusseldorf, Kloster- 
straBe 94.

von R a p p a rd , Otto, Ing., Techn. Direktor der Societii 
Tubi Mannesmann, Bergamo, Yinlo Yittorio Emanuolo 
No. 21.

Rasche, Ludw ig, Aachen-Rothe Erdo, Stolborgerstr. 204.
Schruff, A lb., Ingenieur, Coln, Moltkostr. 49.
Y ahlkam pf, F erd., Stahlwerksdirektor a. D., Metz, 

Romerstr. 23/31.

N e u e  M i t g  1 i o d e r.
F aerber, K a rl, Hocliofeningeniour der Sieg-Rheini- 

Bchon Hutten-Akt.-Ges., Friedricli-W ilhelm s-Hutte.
F lohr, Josef, Dipl.-Ing., Stahlworkschof, llodingen, 

Luxemburg.
Krausen, F erdinand, Ingenieur dor Union, Dortmund.
Piepgras, B., Ilutteningenieur in Firma Chem.-Techn. 

Laboratorium Dr. O. Jiintgeu & B. Piepgras, Cóln- 
Lindenthal.

■ Possehl, J. L . Emil, Senator, Inh. der Firma L. Possehl
& Co., Lubeck.

Schwabroch, Johs., Disponent der Erz- und Roedorei- 
abtoilung der Firma L. Possehl & Co., Lubeck.

WeijSenfels, Jean, Ingenieur der Ilenrichshutte, Hat- 
tingen a. d. Ruhr, Alte Poststr. 96.

* Yergl. „Stahl und Eisen" 1908 Nr. 20 S. 712, 
Nr. 24 S. 864.


